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Ans der festcn Erwartung, daB cs aueh 1986

wiedcr einc Kulturschwcrpunklmimmer hzw.

cine Sondernummer KULTUR gelmn wird,

l“agcn wir versliirkt nach Gral‘ikcn. Lithos

etc. anarchistisch inspirierter Ki‘msller. Sieht

man sich die Nummern cles SF am. so féilll auf.
(MB in dicscr Hinsichl kaum etwas ahgedruckt
werden konnte, wcil uns nichts angeholcn
wurde. Gil)! es kcine ~2ei1geniisswehe seziale

Themen aul'grcilicnde — Grzifik'I? Keine Fort-

setzer/inncn (101‘ Tradition von Arntz. Sei-

wert, Grosz. Felixmiiller. Hoerle, I-I sch

Schmidt-Rolllul‘L Berlit. Frcundlieh. Holtz:
Jansen, Karpf, Mascrccl, Meidner, Morgner.
Oppenheimer. Richter, Dix, SehacL Richter.
Schielc, Schrimpf. Tappcrt, Zierath. . .usw.;

die Liste de1‘20crund 3()chahre ist seln~ vicl

liingcr!(?)
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Sllenden. ohne die der SF nicht seine K0519"d“kcn
kiinnte und fiir die wir herzlieh daflkt‘n- Wit [when

uns im iibrigen mit dicser Redaktinnskonfel'e“z
Wr-

erst gegen >>allcrnative Werbung« (SChanPlaflcm
'l‘rampshops. etc.) entschieden. in der ”naming.
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»ln dem Augenblick, in dem man die Welt

ganz emst nimmt, ist man potentiell geistes-

krank. Die ganze Kunst, zu lemen, wie man

sich am Leben erhiilt, liegt darin, dall man am

Lachen festhz‘ilt; ohne Lachen is! die Welt eine

Folterkammer blutiger Gewalttaten.«

Jens Bj¢rncb0e, Augenblick der Freiheit,
S. 134

Editorial

1986, der 7. Jahrgang dcs >Sehwarzen Fa-

dens<. Bevor wir niiheres zu unseren weiteren

Planen und zur vorliegenden Nummer erzah-

len, wollen wir ein paar Zzihlen aus Umfragen
vorausschicken. Gleichsam um uns zu erm—

nern, wo wir leben, weshalb wir Systemkritik
fiir aktuell halten, auch wcnn oft das Gegen-

tcil behauptet wird.

50% der Bundesbiirger linden den Staat

»sympathisch«. Aber immerhin 29% >>unsym-

patiseh<<
— was auch immer das heiBen .mag.

Wir wiiren allerdings schiirfstcns daranlnter-
essiert, daB diese 29% den SF abonmeren;

wcnn sehon die seichte taz von 27.000 abon-

niert wird, konnen 5000 ABOs fiir den SF bis
:

zum 1. Mai 1987 doch nicht zuviel verlangt ,

sein‘ Also werbt ABOs was das Zeug halt

oder wir machen dieht. (Mit dicser Holeham-
mertour klappts doch in der heutigen Lmken,

oder?)
73% der CDU-Wiihler glotzen >>Schwarz-

\valdklinik«. Eigcntlich wenig, oder’l' Alar-

miernd hingegcn, daB 37% der GRUNEN-

Wiihler dies auch tun. (Doch nur aus >>Gag<<
und wir sind so moralinsauer, dies nicht >>gell<<

zu linden? — Nee, wirklich nicht!) Kein Wun—

der, daB die GRUNEN in Baden-Wfirttem-

berg unter der K-und K-Monarchie (Kuhn/
Kretschmer) mit 90% gegen Rotation stim-

men; da will cben keiner in den Landtag, CT/

sie konnte ja cine der Folgen verpassen . . .

40% dcr Frauen zwischen 19 und 45 tragen

Pelzmiintel, was soviel bedeutet, daB die

BRD die lldcliste >>Pelzmiinteldichte<< der

Welt aufweist. . .;

. .wer also immcr noch glaubt, daB 2000
Auflage ausreichcn, um bewuBtseinsmiiBig

etwas in Gang zu setzcn, gar politisch EinfluB

zu nchmen, der/die sollte gleich dem Vcrfas—
sungssehutz beitreten, denn die sind so 2161'“-

lich die einzigen, die daran glauben: Im Gra-

tisbericht 1984 heiBt es vielsagend: »Gr6/3ere

organisatorischc Zusammenhfinge erreichten

bislzcr um die anarchistische >Graswurzelbe—

wcgung< und die )Anarcho-Syndikalistem.
Dancben bestelzcn zahlreiche Kleingruppen

und Diskussionszirkel, 0ft um Kleinverlagc

mzd Zeitungsprojckte; einige Bedeutung ge-

wann die Zeitschrift »Scl1warzer Faderm, die

fz'ir den Auflmu z'iberregionaler »Anarchisti-

sclzcr Fédcmtionerm eintritt.« - Sehen wir zu,

daB cin Satz im Bericht fiber 1986 nicht mehr

ausreicht!

Seit Plingsten 1983 bestcht das FLI. Es ver-

steht sieh als offcner iiberregionaler Diskus-

sionszusammcnhang, dem es darum geht, den

Anarchismus in seiner Theorie zu aktualisie-

ren, gescllschaftlichc Problemc zu analysieren

und gcmcinsam zu diskutieren. Wichtigstes

Nebcnziel: .dcn Kommunikationsgrad unter

Anarchistcn via Rundbriefe und halbjiihrliche

Treffcn zu crhohcn. Menschen mit versehie-

dcnem Hintcrgrund und Erlahrungcn (Stadt —

Land, Fraucnbcwegung
— Politgruppen, Ver-

einzelte, Tllcoretiker, Praktiker etc.) zusam-

menzubringen. Das FLI kennt auch weiterhin

kein Statut, sondern besteht aus den Diskus-

sionsthemen, die wir uns selbst setzen. Ein Pa-

pier fiber die bisherigen Treffen sowie weitere

Infos konnen regional bei folgenden Kontak-

tadressen angefordert werden:

1000 Berlin-36: Gloria Brabbin/Giinter Hart-

mann, c/o BIAS, Lausitzerstr. 25 (her be-

kommt man gegen 20.—DM jahrllch den FLl-
internen Rundbrief zur Vor-und Nachberei-
tung der Treffenl, u.a. Kontakt fiir die AG

>>Verfall der Arbeit<<.

2000 Hamburg-50: Wolfgang Neven, Strese-

mannstr. 71

3400 Gottingen:

Bur str. 32

4700g Hamm: Horst Blume, Schleusenweg 10

(u.a. Kontakt fiir den Anti-NATO-KongreB

und die Antimilitarismus-AG des FLI)

5090 Leverkusen: Herby Sachs, Moosweg 165

(u.a Kontakt fiir die lntemationahsmus-AG

des FLI)
5552 Morbach-Merscheid: Gerhard und Wat-
traud Kern, Dorrwiese 4 (u.a. Kontakt fiir dle

Antipadagogik-AG des FLI, Blldungstag

1986) ~

6000 Frankfurt: Uh M ,
c/o Pfalz, Rot—

lintstr. 8 (u.a. Kontakt fiir die SOWJCtunion-

AG des FLI)
7031 Grafenau-l: SF—Red., PF

7500 Karlsruhe: Veronika Mager, Gar-

tenstr.40

Wolfgang Aschauer,

8500 Niimberg: Eddi Taubert, Adam-Krafts—

tr. 26
1

A-1160 Wien: Martin Thoma, Herbststr. 24/

18 (u.a. Kontakt ffir die AG Sozialteehnologie
-

'

des FLI)

Parallel zum Erscheinungstermin dieser Num-

mer findet in Lutter bei Salzgitter das erste
'

FLI—Treffen 1986 statt. An Pfingsten ist ein

weiteres Treffen mit der ersten offentlichen

Veranstaltung (eventuell in Berlin?) geplant;
Naheres dazu und Anmeldungen an die

BIAS-Adresse!

Kurz zum Untertitel und somit zuriick zum

SF: Die gelegentliche Abanderung des Unter—

titels hat —

entgegen der Beffirchtung einiger
: Leser/innen — keine politische Kehrtwendung

zur Ursache. Wir gehen vielmehr davon ans,

3 daB der SF nach nunmehr 20 Nummern und 2

Sondernummern als anarchistische Schrift

eingefiihrt ist. Uns ging es vor allem darum,
bewuBt gegen die Konzentration auf die >>rea1-

politische Linie<< linker Diskussionen anzutre-

ten; wir wollen keinen frischen Wind im herr-

sehenden System!
1986: Spaniens Eintritt in die EG und 50.

‘ Jahrestag des Beginns der Spanischen Revo—

lution. Es wird in diesem Jahr zahlreiche Ge—

denksendungen und Artikel geben und wir
'

sollten alle auf ihre Vollstandigkeit kontrollie-

ren; obwohl das Thema in A-Kreisen ein Dau-

erthema ist, dem die J ahrestage unwichtig
sind, werden wir doch unseren Teil zur Spa-
nieninformation beitragen. Wir beginnen mit

einem zweiteiligen Interview (Teil II in Nr.21)
. mit Clara Thalmann sowie einer aktuellen

Analyse von Lutz Bredlow, der in Barcelona

lebt. Sein Beitrag kontrastiert mit einer histo-

rischen Analyse Gottfried Mergners, die die

Internationalismus-Diskussion des SF einlei-

tet. Sieht Bredlow die Abwehrkampfe der

spanischen Arbeiter als Beginn neuer sozialer

Kampfe (Klassenkampfe), so betont Mergner

(und damit der SF—Position entsprechend),
daB der Klassenbegriff nicht die alleinige Ba-

sis ffir Widerstandsmoglichkeiten bildet. Wir

verweisen in diesem Zusammenhang auch auf

den Analysebeitrag Giinter Hartmanns >>Der

Mensch als handelndes Subjekt der Geschich-

te« in der SF-Sondernummer ARBEIT (Dez.

’85), in dem die Rolle der >>Entfremdung<< als

Antrieb tiir Widerstand behandelt wird.

Gottfried Mergners Beitrag sehen wir im

Zusammenhang mit den aktuellen Ereignis-
sen im Apartheid—System Siidafrika. Die Be-

schaftigung mit dem deutsehen Kolonialismus

in Namibia scheint uns eine wichtige Voraus—

setzung, heutige rassistische Systeme zu ana-

lysieren, >>weiBes Denken<< zu verdeutlichen.

Wenn der Beitrag verdeutlicht, daB die Inte-

gration'def deutschen Arbeiterklasse in den

deutschen imperialistischen Staat auf Kosten

der Ausbeutung der Kolonialstaaten ging, so

ist dies dlie direkte Vorgeschichte der Integra—
tion der Bundesbfirger in einen Industriestaat

BRD und dessen auf Vorteil bedachtes Ver-

haltnis zu den Landern der 3.Welt.

WICHTlG: Noch einige Hinweise in eigener Sache:

Gebt bei Uberweisungen auf das SF-Konto in jedem
Fall den Namen »F. Kamanm sowie — falls ihr m'cht

schon vorher fiberweixt — die Rechnungsnummer an.

Fehlt der Name, so wird eure Uberweisung van der

Post nichl gebueht und das Geld gehr an euch zurfick;

fehlt die Rechnungsnummer, erschwert ihr Lms die

allliigliche lastige Biiroarbeit unnfitigerweise. Zuletzt:

verge/3t weder bei Uberweisungen noch bei Bestellun-

gen cure Adressen, leider liegen uns solche Bricfc

‘
vor; die Betroffenen sollen sich melden!
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Frieden mit der NATO?

i

1

:Seit Juni 1985 wird von diversen politischen
ruppen ein Anti-NATO-KongreB ffir 1986

vorbereitet. Initiiert von der >Bundeskonfe-
enz unabhéingiger Fricdensgruppem (BUF){when sich der theoretischen Plattform, die

:Wir im AnschluB dokumentieren, foigende
pruppen angeschlossen: BBU, Géttinger AK

‘gegen Atomcnergie, GAL, Kommunistische

Lugend, Kein Frieden mit der NATO-Ini, KB,

1
ricdensliste, GIM, DS und Comision Anti-

OTAN (=NATO) Madrid. Die Redaktion
hes SF geht davon aus, daB sich das FLI auf

einem Februar-Treffen in Lutter mit der Ge-

Eamt—Plattform auseinandersetzen wird. Die
lattform 5011 2115 Thesenpapier fiir den Kon-

kress verstanden werden, sie ist nicht gleich-
insetzen mit dem inhaltlichen Rahmen, die

die Entstehungsbedingungen der NATO ana-

iysieren und ihre derzcitige Rolle sowie insbe-
sondere die Rolle dcr BRD innerhalb der NA-
TO bestimmen wiil. U.a. sind auch Podiums-
:iiskussionen mit Vertretern anderer Positio-
1en wie etwa >Raus aus der NATO< oder >NA-

N! ‘0

Politische Plattform des Koordinationskrei-
ses fiir den KongreB

Bisher ist die NATO fiir die Fricdcnsbewe-
gung weitestgchcnd ein Tabu. Einzelne (Rii-
stungs—)MaBnahmen werden zwar teincise
vehement kritisiert, aber fiber das sie organi-
sierende Bfindnis wird grundséitziich nicht ge-
sprochen. Dies aliein wiire und ist Grund ge-
nug, endiich cine effentiiche Diskussion um
die NATO Zu beginnen. Aber auch aus unse-
rer inhaitlichen Einschiitzung der NATO lei-
tet sich die Notwendigkeit ciner soichen De-
batte ab. Diese Einschiitzung ist im Grundsatz
Konsens des Koordinationskreiscs und wird
von uns so auf dem Kongch zur Diskussion
gestellt:

1. Die NATO ist offensiv gegen die UdSSR
Mit Kriegsende erkannte die USA, daB in

der UdSSR eine neue Weltmacht entstandcn

war, dcren Existenz sic in ihrer Hdndlungsffi-
higekit einschriinkte. So war cs von dicscm

Zeitpunkt an ihr Intercsge, die SU als Welt-
macht und damit deren Gesellschaftssystem
zu beseitigen. Zu diesem chck wurde u.a.

die NATO gegrijndet. Sic ist seither das wich-

tigste Instrument der US-Regicrung zur welt—
weiten militfirischen Absicherung ihrer Inter-
essen.

BUF—Thesen zum Anti-IVATO-KongreB

2. Die NATO dient der Durchsetzung witt-

schaftlicher Interessen

In dicscm Rahmen spielt vor alien Dingen
die sogenanntc Dritte Welt eine wichtige R01-
10. Stiirker werdendes SelbstbewuBtsein der

V61kcr und immer schwerer zu lésende PTO'

bleme (Schuldenkrise) bringen die NATO d?’
zu, auch in der Dritten Welt immer fifter his in

zu offenen Kriegen zu intervenieren, um 5140f
nomische Intercssen ihrer Mitglieder abzusx-

chem. Dabei geht es um weltweite Sicheruflg
und Ausbau von Absatzméirkten, Rohstoff—
quellen und billigen Arbeitskréiften. 1m Reh-
men dcr NATO-Arbeitsteiiung féillt (11656

Rolle meist —

wenn auch iéngst nicht immef'

den USA Zn.

3. Die NATO such! die strategische Ubefle'

genheit
Seit in den fiinfziger Jahren €135 310mm?

Patt cntstand, ist die NATO stets berm”?t g"

wesen, dicses zu durchbrechen. Atomknegf—
pléine dcr fiinfziger und sechzige1r Jame”

Mehrfachsprengképfe in den siebziger" un—
dic aktuelle Umriistung auf zielgeflauc EN:fen sind Ausdruck dafiir. Die NATO M h”

‘1,le groBen Aufriistungsschiibe der Vergangc
e

heit verantwortlich. Diese Vorrfistumg Wlégmmit der angeblichcn >>Bedrohung 39.5
fl“

Ostcn« frei erfundenen >>Rak€tBHIUCkzila
Oder angebiich notwendige >>Nachriiswflg

//’——’”



begrfindet. Tatsiichlich war die NATO nie un-

terlegen.

4. Die NATO sucht Kriegsfiihrungsffihig-
keit auf allen Ebenen

Bci diescr Vorrfistung geht es hcute nicht

mehr um die >>Zentralfront<< in Europa. Mit

ncucn Strategicn (horizontalc Eskalation),

ncuen militiirischcn Instrumenten (Schnellen

Eingrciftruppcn) und der Diskussion um die

Auswcitung dcs Vertragsgcbietcs (u.a. Naher

Ostcn) bcrcitct sieh die NATO darauf vor, an

verschiedcncn Frontcn und auf verschicdenen

Eskalationsebcnen gleichzeitig kiimpfcn zu

konnen.

5. Die Bundeswehr — eine Armee fiir die

Offensive gen Osten

Die Bundeswehr ist von Anfang an in die

NATO-Arbeitstcilung einbezogen. Die Ent—

scheidung fiber einc westdcutsche Wiederbe-

waffnung war zwischen Adenauer-Regierung,

US-Ffihrung und altcn Wehrmachtsoffizieren

schon v0r 1950 (Himmcroder Denkschrift)

gcfallcn. Dabei war das gemeinsame Interesse

an der Revision der Kricgscrgcbnisse und der

>>Befrciung<< des Ostens maBgeblich. Dem

diente aueh die Integration der Bundeswehr

als stfirkster curopfiischer Territorialarmee

dcr NATO. Unabhiingig davon, ob alle Mili-

tiirs und Politikcr dies tatséiehlich sclbst be—

wuBt wolltcn, war damit die Bundcswehr ei-

ncs dcr wescntliehen Elementc ffir cinen mog-

liehcn Angriffskricg der NATO gegen Osten.

Ihre Rolle in cincm solchen Krieg war immcr

als cine Offensive gcdacht. ».

Sowjetzone, sondern das ganzc versklavte Eu—

ropa ostlieh dcs Eiserncn Vorhangs zu befrei—

en«, war Aufgabc {fir cinc westdeutsche Ar—

mce (Konrad Adenaucr, 5.3.1952). »Dic Vcr-

tcidigung muB . . . offensiv gcffihrt werden.

Das bcdeutet, daB fibcrall und von Beginn an

angegriffen werdcn muB . . .« (Himmeroder
Denkschrift 1950). >>Vorwéirtsvcrteidigung<<‘

war schon die Strategic vor Grfindung dcr

Bundcswchr: Air-Land-Battlc 1950.

6. Die Bundeswehr aufdem Weg zur Atom-

streitmacht

Um wirklich militiirische GroBmachtpolitik
betreibcn zu konncn, fehlt dcr Bundeswehr

dcr Zugang zu den Atomwaffcn. Seit ihrem

Bcstclicn wurdc von BRD—Politikern ver-

sucht, dicscm Mangcl abzuhelfen: Dureh den

Adcnaucr—VorstoB zur atomarcn Bewaffnung

dcs Bundcswehr 1957, durch die Initiative ffir

cinc mulitlatcrale Atomstreitmacht (MLF)
1963 und die Zielsetzung einer wcstcuropfii-
schcn Atomstreitmacht. Bereits hcute vcrffigt

die BRD fiber die tcchnischen Voraussetzun-

gen zur Produktion von Atomwnffen. Aktuell

spiclt bcim Streben dcr Bundcswchr nach ato—

marcr Bewaffnung die Diskussion fiber die

>>Europiiisicrung<< (Westeuropfiische Union,:

Europiiischc Vertcidigungsinitiative, Eureka

etc.) cine entscheidende Rollc.

7. Die Bundeswehr — eine Armee zur Un-

terstfitznng von Interventionen

Trotz 6konomiseher Konkurrenz und teil-

weisc untcrschicdlichcr strategischcr Vorstcl-

lungcn: im Rahmcn dcr NATO-Arbeitstei—

lung bcdcutet dicsc >>Europfiisicrung<< keincs-

wegs cine Sehwfichung, sondern vicrlmehr ci-

ne Stz'irkung dcr NATO-Liindcr insgcsamt gc-
'

gcnfibcr Dritten. Ncben dem Zugang zu

. .Nichtnur die -

Atomwaffen verépricht sieh die Bundesrepu—

blik von einer solchen >>Européiisierung<< auch

den Ausbau eigener militérischer Handlungs-

moglichkeiten in der Dritten Welt, 2.3. fiber

die Schaffung einer gemeinsamen westeuro—

piiischen Schnellen Eingreiftruppe. Bereits

hcute ist die Bundeswehr z.B. durch das War-

time-Host-Nation-Support-Abkommen in die

US—Interventionsstrategie eingebunden und

betciligte sich mehrfach indirekt an franzosi-

schen oder britisehen Interventionen (Zaire

1978, Malwinenkrieg 1981, Tschad).

8. Die Bundeswehr in der NATO - eine

, Partnerschaft zur inneren Disziplinierung
Der nationale Konsens fiber die Bundes-

wehr und NATO—Mitgliedschaft konnte erst

fiber die Ideologie des Antikommunismus ge-

schaffen werden. Bis heute dient diese Ideolo-

gie auch nach innen zu Repressionen vielféil-

tigster Art. Schon in den sogenannten Frie-

denszeiten werden in der BRD Bundeswehr,

Bundesgrenzschutz und Polizei entsprechend

aufgerfistet und fiber die zivil-militérische Zu-

sammenarbeit die zur Aufstandbekémpfung

(Notstandsgesetze) notwendige Infrastruktur

entwiekelt. So konnen gesellschaftliche Dis.-

kussionen um Alternativen immer wieder un—

terbunden und offensive auBenpolitische

Konzepte gerechtfertig werden.

9. Die NATO ist nicht reformierbar

Die NATO kann in ihrem Charakter als

Kriegsffihrungsbfindnis nicht veréa'ndert wer-

den. Eine Politik, die auf eine Verfinderung

der NATO hin zu einem >>Friedensbfindnis<<

zielt, ist illusorisch. Schon immer wurden

auch nur Diskussionen in diese Richtung fiber

bfindnisinterne Disziplinierungsmechanis-

men im Kcim erstickt. Auch die Entspan-

nungspolitik stoBt innerhalb der NATO an ih-

re Grenzen. Im Rahmen des Bfindnisses wfir-

- de sogar die Entwicklung einer eigenstfindi-

gen westeuropéischen >>Sicherheitspolitik<<
n Effektivitéit der NATO—

nur zu einer grfiBere
.

.
..

Arbeitsteilung und damit weltwelt zur Erho-

hung der Kriegsgefahr ffihren.

10. Konsequente Friedenspolitik ist in mid

mit der NATO nicht durchsetzbar

Die Einbindung der BRD und der Bundes—

wehr in die NATO hat zentrale Bedeutung so-

wohl ffir das Fortbestehen dieses Bfindnisses

als auch ffir die >>Sicherheitspolitik<< der BRD.

Eine Diskussion sicherheitspolitischer Alter-

nativen muB die Bfindnisfrage einschlieBen.

(Verabschiedet auf dem 2. Koordinationstref—

fen in Dortmund am 19. Oktober1985)

.
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I I Um die Einschfitzung der beiden »Supe|"

D le USA und d Ie UdssR — méichte<< vor dem ANTI-NATO-Kougrefi sei-

tens des SF etwas zu rekapitulieren and Ill
’

u I I I u I
. - - '.

oder:
- D Ie m I | Itan30hen xizdétiiiitfi;,Si'éz‘fiézkmi‘fiei‘z‘ffa‘em-

;
I I I I I re in der E'nschfitzung d UdSSR von der er-

Mogllchkelten eme Supermacht smerxéongrers-Thesféave-www—
rade darin sich mit unseren Ansichten weitgc-

zu werd6n
hend deckt. Eine Position, die wir in die Dis—

kussion einzubringen gedenken, die uns also

nicht davon abhiilt fiir den KongreB aufzuru-

J van Peter Va/tinek
f6“!

« ‘
.

Voréteflung zweier »Friedensma'ichte«

Die >>Vereinigten Staaten von Amerikag .

Die Geburtsstunde der amerikanischen M111-

téirmacht so wie sie sich uns heute darstcllt,Ln

‘

mum

fallt zeitlich zusammen mit dem Héhepunkt
der wirtschaftlichen Entwicklung der USA

‘
‘

1‘ durch die Ausrichtung der amerikanischen In-

; ‘

‘

,
,

dustrie auf die Organisation des 2.Weltkric'
,

.
~

n
V ges, mithin der Anfang des sogenannten mili—

téin‘sch-industriellen Komplexes heutiger Pr5'

gung. Doch die Wurzeln dieser industriellcn

Entwicklungen liegen noch weiter zurfick.
niimlich in der Mitte des 19. Jahrhunderts‘

Der hohe Bedarf an Feuerwaffen wéhrcnd
des Biirgerkriegs sorgte ffir die Einffihrung
neuer Massenfertigungstechniken, die dim“

spiter auf den zivilen Bereich angewendcl
Wurden (z.B. FlieBbandproduktion bei Ford)~
Vor allem die Aut0~ und Flugzeugindustric,
nebst dem damit verbundenen Aufschwung
der Stahl-, Erd61-, Gummi- usw. Industric. .

bescherte den Amerikanem eine neue Indu- ‘

striekultur. Der zweite Weltkrieg schlieBlich.
‘

'

der »Krieg des Verbrennungsmotors<<, W1”

ein BeWegungskrieg, so daB die Auto- lmd

Flugzeugindustrie von ausschlaggebendel’ BC

deutung war. Dies war der Beginn der unhell—

vollen Verschmelzung militérischer und indu‘

strieller Macht. Die durch den Krieg hachg”

pOWerte riistungsorientierte lndustrie Wmd

nach dem Sieg der Alliierten vor der Frag?
auch im Frieden in diesem Umfang waiter 9}"
stiereu zu ki‘mnen. Die Lissung waren lmd “nd

militiirische Beschaffungsprogramme (18.5.11
Staates, d.h. Ausbau der rfistungstechnalog"

‘

schen Produktivkrfifte dutch staatlid'e sub- V

‘

ventioniemng sowohl der Forschung mid Ent- “

wicklung als auch der Produktion selhefWM]
2‘ ‘

, direkte Abnahme der Produkte, 511mb: WK
’

5i”
g.)

V fensysleme,seitens des Verteidigtm ..
‘

‘"

riums. Politisch begrfindet wurde dies mlt dcr

,
4 Notwendigkeit der kontinuierlichen AUmCP- v

; terhaltung der militéirischen Kapazitéiten
,.fur

w alle Féille<<. Dieses System bildet den dynfl‘
'

mischsten Aspekt amerikanischer Rat-1mg I
- ‘. spolitik) und sei deswegen hier noch ‘3‘an

néiher erléiutert:

»Das System der Auschlnfiauftrfige“

jDie Bedeutung fonlaufender Entwicklung? ‘

.

und Beschaffungsauftriige fiir die Rfigmngb'
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a) des hochqualifizierten Personals (neueste

Teehnologie, komplizierte Ausrfistung)

b) des Verteidigungsministeriums als Geld-

geber. Dadurch brauchen die Unterneh—

men kein eigenes Vertriebssystem (fiir

kommerzielle Bereiche lebensnotwendig)

c) der milliardensehweren Programme, die

von diesen Unternehmen bewaltigt wer-

den. Das Management solcher Riesenun-

ternehmen muB »den Laden in Gang hal-

ten<< um schwere Vcrluste zu vermeiden.

Die Erkundung und Sicherstellung neuer Pro-

gramme geschieht dureh die direkte Zusam-

menarbcit zwischcn Planungsgruppen der

Untcrnchmen und den Planungsstiiben der

Streitkriiltc. So kommt man zu >>Voraussa-

gen<< kiinftiger waffentechnischer Erforder-

nisse, die sich dann meist als sich selbst erfiil-

lende Prophezeihungen erweisen. Dazu der

Vizepriisident eines solchen Unternehmens:

»Die Regierung ist aufFirmen wie unsere ange-

wicsen, damit sic erfa'hrj, was sic braucht.«

Falgcn: Die Unternehmen expandieren im-

mer mehr, die Technik wird immer kompli-

zierter und aufwcndiger. Da der Militaretat

der Regierung real im Laufe dcr Zeit ungefahr

gleich geblieben ist, rcduzierte sich naeh und

naeh die Zahl der Waffensysteme. Die Auf-

trage werden seltcner, aber dafiir urn so gro-

Ber. Dabei werden die Waffen selber immer

teurer (hohe Wartungskosten, qualifiziertes
Personal etc.) und empfindlicher, da kompli-

zierter.

Diese Dynamik, die sich aus der Konkur-

renz der Riistungsmultis ergibt, sowie die

konservative Einstellung dcs Militiirs ergeben

die Struktur des militdrisch-industriellen

Komplexes.

Dieser sogenannte >>Imperativ der An-

schluBauftrage<<, also daB sofort die Arbeit an

einem Nachfolgcprojekt begonnen wird sowie

das >alte< Waffensystem abgeschlossen ist,

orientieren sich immer auf Analysen des

schlimmsten dcnkbaren Falls, quasi die Fort—

schreibung des zweiten Weltkrieges auf Kon-

struktionsebene.

Der Korea—Kricg schien solchen Vorstel-

lungen Recht zu geben. Unter der Regierung

Eisenhower bildcte sich 1954 die Strategie der

massiven Vergeltung (massive retaliation)

heraus. Nachdem die UdSSR als weltpoliti-

scher Gegncr Nr.1 der iiuBeren Sicherheit

ausgemacht war, sorgte man nun durch Pro-

pagicrung antikommunistischer Ideologie fiir

gezielte gesellschaftliche EinfluBnahme des

Militiirs, d.h. die Erweiteru'ng des auBeren

Feindbildes auf innergesellschaftliche Berei-

che. Es war der Anfang der Dominanz des Mi-

litfirischen fiber das Politische (McCarthy-

Ara).
Mit dem Ende der Vorherrsehaft der Luft-

kriegsfiihrung kam unter der Kennedy-Admi—
nistration der chhsel der Strategic hin zum

>>llexible-response<< und damit einer Erho-

liung der Ausgaben fiir konventionelle Waf—

fcn. Warum? Nun, das Wirtsehaftswaehstum

dcr USA verlangsamte sich. 1957 gab es erst-

mals ein Zahlungsbilanzdefizit (die Handels-

bilanz war noch positiv, aber cs gab zu hohe

Militiirausgabcn in Ubersec). Der inlandische

Markt war langsam aber sieher gestattigt, die

Untcrnehmen hatten nur zwci Ausweichmog-

lichkciten: entweder im Ausland zu investie-

rcn oder sich ein Stiick vom sicheren Rii-

stungskuchen abzuschneiden.

Auflerdem; die Erkenntnis setzte sich

dutch, daB Revolutionen in der Dritten Welt

nicht durch das Prinzip der massiven Verge]-

tung zu verhindern sind.

Konsequenz: Verteidigungsminister McNa-

mara erhohte das Militar—Budget und lieB ver-

mehrt Auftrage an die zivile Industrie verge-

ben (Z.B. auch gemeinsames Panzerprojekt

mit der BRD. die allerdings ’68 ausstieg).
Das Prinzip der »flexible-response« griin-

det sich auf die Doktrin vom begrenzten

Krieg!
1. Anwendung: Vietnam, verbunden mit

einem saftigen wirtschaftlichen Aufschwung

der Riistungsunternehmen (gleichzeitig Auf-

kommen der Weltraum—Technologie und der

Aufschwung im Bau von zivilen Transport-
>

flugzeugen). Das folgende Desaster ist be-

kannt.

Nach Vietnam gab es eine groBe Rezession,

deren Hauptopfer durch die Auftragsriick-

gange die Zulieferbetriebe der groBen Rii—

stungsunternehmen wurden.

1971 schlug zum ersten Mal die Handelsbi-

lanz der USA ins Negative um. Stichworte:

Abwertung des Dollar, Olkrise ’73, Konkur-

renz durch Japan und EG. Und wieder >loste<

man das Problem mit der schon bewahrten

Methode: Das Pentagon will >>surge<<-(Span-

nungsfall)Kapazitaten und meint, man muB

fiir Kriegszeiten zusatzliche Mobilisierungs-

kapazitaten bereithalten.

Die Politiker hatten nichts dagegen und un-

ter der Nixon—Administration wurden wieder

neue Riistungsprojekte in Auftrag gegeben:

F—14, 15, 16; AWACS; Schiffe; XM-l; TRI-

DENT u.v.a.m. Diese ganzen Waffensysteme

gelangten unter Carter zur Produktionsreife,

so daB dieser nur noch die Militarausgaben

steigern brauchte.

Wichtig: Es gab drei groBe Spriinge in der

Nachkriegsentwicklung der Militarausgaben:

1. in den SOern: erste AnschluBauftrage fiir

neue Flugzeuge (Doktrin der massiven

Vergeltung: >Countervalue<)

2. in den 60ern: 2.Generation von Waffensy-

stemen, Einbeziehung von Automobil-und

Schiffbau-Firmen (Doktrin der »flexible-

response<<)
3. spate 70er: 3.Generation, Aufriisten der

Grauzone (>Counterforce<)
Allen drei Spriingen ist eine Atmosphare in-

ternationaler Spannungen bZW. eigener oko-

nomischer Schwierigkeiten gemeinsam.

Trotzdem: Uberzeugend erkliirbar ist dies

nur aus der Logik des >>Systems der AnschluB-

auftréige<< und nicht aus einer »Logik der welt-

politischen und/oder militarisehen Lage. (Die

bei Bedarf herbeimanipuliert werden kann,

Anm. des SF).

Politiker, die keine Politik mehr treiben?!

Welche Rolle spielen denn nun die Politi-

ker, auBer der, die aus dem gemeinsamen

Gremium von Untemehmen und Militfir vor-

gebrachten .

auf Regierungsebene zu beschlieBen?

Unterstellt man den Militfirs eine fiberwie-

gend konservative Einstellung, charakteri-

siert durch Denkmodelle und Leistungskate-

gorien, die den Erfahrungen den 2.Weltkrie—

gen verhaftet sind (dazu kommt eine »inter-

fraktionelle<< Konkurrenz zwischen Marine,

Heer und Luftwaffe fiber Zustandigkeitsbe-

reiche), so sind es eben die Politiker, die neue

Strategien auf theoretischer Ebene hervor—

bringen und dann durch entsprechende Wahl

Ri'istungsprogrammvorschlaget
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der Leute die Voraussetzung zur Umsetzung

in die Praxis einleiten.

Z.B. Henry Kissinger (Friedensnobelprei—
strager 1973): Er war Mitte der 50er Jahre der

Denkvater der neuen Strategie eines begrenz—

ten Krieges gegen die UdSSR. In seinem Ver-

standnis hieB das die Riickkehr der Moglich-

keit, den Krieg wieder zum Mittel der Politik,

sprieh der Erpressung, zu machen.

D.h. >>den Gegner in eine Lage zu bringen,

aus der er sich nur durch den totalen Krieg be-

freien kann. Gleichzeitig muB die militarische

Uberlegenheit >unserer< Vergeltungskrafte so

klar scin, daB er von diesem Schritt abgehal-
ten wird.«

Diese neue, militariseh fortgeschrittene
Doktrin war mit den in traditionellen Katego- .

rien denkenden Generalen nicht umzusetzen.

Darum suchte sich Kissinger fiir dais Amt sei-

nes militarischen Stellvertreters einen jungen

General mit Uni-AbschluB in Philosophie,
Politik und Okonomie: Bernard William Ro-

gers, heute NATO-Oberbefehlshaber und

Organisator der schnellen Eingreiftruppe
(RDF—Rapid Deployment Force).

'

In Kurzfassung: Wir haben es mit einem dy—
namischen Weehselspiel von Riistungsunter-

nehmen, Militar und Politikern zu tun, deren

Beziehungen zueinander sich teilweise aus-

wechseln lassen, im Grunde aber klar abge-

grenzt sind: Die Riistungsunternehmen wir-

ken iiber das Militar auf die Politiker ein, um

ihre lnteressen, namlich die Nachfolgeauftrii-

ge, durchzusetzen. Auf der anderen Seite wir-

ken die Politiker iiber das Militar auf die Rii— 1

stungsunternehmen ein, um neue Strategien
in die Praxis umzusetzen. Beide Male spielt
das Militiir die Rolle des >>Vermittlers<< beider

Gruppen, sowie die des Organisators zur an— J
wendungsreifen Umsetzung in die Praxis.

Die »Union der Sozialistischen Sowjetrepu-‘i
bliken« 1

Der fiir unsere Frage relevante Zeitraum be“i
ginnt mit der Konstituierung der Sowjetunion‘

(SU) naeh der Machtiibernahme der
Bolsehe—i

wiki in einer durch den 1.Weltkrieg entstan-;

denen wirren innenpolitischen Situation. Die

damalige. auch in Zukunft immer wieder}

empfundene (und ja auch tatsiichlich beste-i

hende) Isolierung und Bedrohung von auBenl

hatte entscheidenden EinfluB auf die entste-;
henden politischen und okonomisehen Struk-‘

turen.

Die 2(ler Jahre sind in der SU durch einen‘

groBen technisehen und industriellen Ri‘ick-ll
stand gegeniiber den Westmachten gekenn-fi
zeichnet. So kam es unter Stalin zu einer Polii

tik der raschen Industrialisierung und militariaj
sehen Aufriistung (die >Kosten< sind bekannt,‘
SF). Der Grundgedanke war. daB wirtschaftof

liche, militarische und politische Starke, dzi

notwendig zur Verteidigung der neuen Ge;

sellsehaft, nur auf dem gleichen Weg wie diel

>>fortgeschrittenen<< kapitalistischen Landei

zu erlangen sei. Dies werde man allerdings
aufgrund der fortschrittlicheren Produktionsi
weise schneller und wirkungsvoller als der Ka‘

pitalismus machen, um ihn schlieBlich einzuL

holen bzw. zu iiberholen.
I

Bereits im 1.Fiinfjahresplan spielte die V61]-

teidigung bei der sowjetischen Industrialisiei—
rung eine zentrale Rolle. Woroschilovd.
Volkskommissar fiir Armee- und Marinean-

gelegenheiten 1927: >>Hauptziel und gmndld-
gender Inhalt des Fi‘mfjahresplans ist fiir uns,
die Rote Armée in technischer Hinsicht sin

I

l L‘
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stark zu machen wie die fiihrenden Armeen
unserer Zeit.«

Diese theoretisch formulierte Anlehnung
an das Know-How des Westens fiihrte im Be-

reich der Rfistungspolitik, und zwar sowohl

vor als auch nach dem 2.WK bis heute zur

Ubemahme westlicher Vorstellungen von mi-

litiirischer Mach! und militiirischem Denken
schlechthin.

. _

Die 30er Jahre waren die dynamischste Pe-

riode der sowjetischen Wirtschaft. 1938—1941,
in Ahnung cines neuen Kriegcs, flossen 40-

50% des sowjetischen Haushaltes in die Ver-

teidigung. Uberhaupt war der Schwerpunkt
Militiir bestimmend fiir den gesamten Aufbau
der industriellen Infrastruktur, insbesondere
der Schwerindustrie, zumal fast alle ziviIen
Betriebe im Kriegsfall auf kriegsrelevante
Produkte umstellbar sein sollten (Traktor-
=Panzer, Uhren=Ziinder). Hierfiir gab es in

jedem Unternehmen spezielle Abteilungen,
die das Recht auf Anlagenumstellung hatten.

1942 nahm die Militiirproduktion 63,9%
der Gesamtproduktion ein. Der starke Tech-

nologie-Import aus dem Westen war teuer

und ffihrte zu punktuellen Unterversorgun-
gen ziviler Sektorcn (z.B. ffihrte die gewaltige
Produktion von Benzinmotoren fiir Flugzeu-
ge und Militiirfahrzeuge zu einem schlechten

Wirkungsgrad bei Gasgeneratoren fiir Trak-

toren). So entwickelte sich der dynamischste
Aspekt 'sowjetischer Riistung(spolitik), das

System der hierarchischen Reproduktion:
Viele Experten bezeichnen das sowjetische

‘ Plansystem als >>Kriegswirtschaft<<, weil

i a) es ahnlich zentralisiert ist wie die kapitali-
i stische Wirtschaft zu Kriegszeiten und‘

b) weil den Verteidigungsausgaben absoluter

Vorrang eingeraumt wird.
Die militiirische Reprisentanz in den Orga-
nen von Staat und Partei ist hoch. Die Militiirs

verteidigen die traditionelle Schwerindustrie
als »Fundament der Gesamtwirtschaft und als
Basis der militérischen Macht des Staates.«
Dadurch konstituiert sich kontinuierlich eine
in vie] hiiherem MaBe militarisierte Gesell-
sehaft als vergleichsweise in den USA.

Die sowjetische Rfistungsindustrie ist in 9

Ministerien aufgeteilt: Flugzeugbau, Vertei—

digungsindustrie, Schiffbau, Radiotechnik,
- mittleres Maschinenwesen, Elektronik, Kom-

munikationswesen, Maschinenbau.

Forschung, Entwicklung und Produktion
sind im wesentlichen voneinander getrennt.
Es bestehen intensive Kontakte zwischen den

Stéiben der Streitkrafte und den Zulieferorga-
nisationen, welche im fibrigen durch das Plan—

‘ ungssystem auch garantiert fortlaufend be-

‘schéiftigt sind, ganz im Gegensatz zur Situa-

tion in den USA. Durch die»»gesicherte Exi-

stenz« kennen die Forschungs-und Entwick-
lungseinrichtungen mehr ihren Spezialinter-
essen nachgehen. So werden in der SU mehre-

re Typen eines Waffensystems nebeneinander

konstruiert unnd produziert (in der Hauptsa-
che Prototypen).

durch Konkurrenz zwischen den Entwick-

lungsbiiros. Denn dem Erfolgreicheren win-

ken mehr Angestellte, hdheres Prestige,
Staatspreise und betrachtliche Geldpremien.
Auch die Produktionsbetriebe mfissen nicht

um Auftréige konkurrieren.

Die Forschungs-und Entwicklungs-Abtei-
lungen werden von den Ministerien geplant
und geleitet; diese wiederum bekommen ihre

Order von der Militarindustrie-Kommission.
bie Militarstabe andererseits sind unter dem

eneralstab zusammengefaBt.

Es gibt aber auch einen Innovationsdruck~

Schliefllich: Uber allem steht der Vertei-
digngsrat, der bestimmt wird durch das Praisi-
dium des Obersten Sowjet, das dem Politbiiro
untersteht.

D.h. die Entscheidung der Spitze wird
durch die gesamte militarisch-industrielle
Hierarchie mehr oder weniger direkt nach un-

ten weitergegeben. Durch die iiberall gegen-
wiirtige Reprasentanz des Militiirs reprodu-
ziert sich die militarisch-technische Struktur
immer wieder selbst. Dies 15m sich von den

Anfangen der SU bis heute nachvollziehen.
DaB die amerikanischen Militfirausgahen

die sowjelische Ausgabenpolitik mehr bedin-
gen als andersherum zeigt sich bei der Be-

trachtung der sowjetischen Militéirdoktrin so-

wie den Inhalten der Militfirausgaben: Die im
2.WK gemachten Erfahrungen priigen noch
heute die Militéirstrategie. Die Streitkrfifte
miissen groB_ genug sein jeden Angriff zuriick—

zuschlagen bzw. aufzufangen um dann voran-

zumarschieren um auf gegnerischem Boden
den Krieg zu gewinnen. Diese Vorstellung bil-
det den Rahmen, innerhalb dessen die SU auf
US-Innovationen reagiert (z.B. Ein Atom-
krieg muB durchgestanden und dann gewon-
nen werden und dient nicht der Abschrek-
kung. So wird die SU-Quantitét an Kernwaf—
fen von ihren militéirischen Fuhrern gerecht-
fertigt.)

Der 2.WK bedeutete im Nachhinein fiir die
SU das Primat des Landkrieges, sowie die

Orientierung auf den Kriegsschauplatz Euro-
pa. Die Entwicklung von Kernwaffen und ei-
ner Luftverteidigung waren dann Reaktionen
auf die US-Nachriistungspolitik und deren
Primat der strategischen Luftwaffe.

Die SU begann dann 5 Jahre vor der USA
mit der Entwicklung ballistischer Fernraketen

(ca. 1948) und z'war aufgrund ihrer Militfirlo—

gik, die Atomraketen als Weiterentwicklung
der Artillerie betrachtete. Stalin selber hatte
schon immer eine »besondere Schwiiche<< fiir
die Artillerie.

Nach dem Krieg in Korea stiegen die Mili-
téirausgaben stark an, denn u.a. die sowjeti-
sche Marine sollte ausgebaut werden. Nach
Stalins Tod ’53 gingen die Militarausgaben
wieder zurfick. Die Kapazitéiten der Land-
streitkréifte und der Flotte wurden verringert.
Dafiir favourisierte man die Fernraketen,
insbsondere Mittelstreckenraketen, da man
diese als adiiquates Mittel ansah, um wahrend
einer Offensive gegnerische Militarziele zu

zerstoren.

1959 wurde die, militarisch selbstandige,
»Strategische Raketengruppe<< gegriindet.

1960 verkiindete Chrustschow die neue so-

wjetische Militfirdoktrin: Reduzierung der
Streitkrz’ifte (d.h. der Luftwaffe, Marine,
Heer) zugunsten der Raketentruppe. Jedoch
verhindern die traditionellen Militérs die

Durchsetzung dieser Ideen (Z.B. sagte
Chruschtschow: »Kernwaffen schlieBen die
Unvermeidlichkeit eines Krieges aus.«) SO
meinte Generaloberst Rybkin: »Wer behaup—
tet, ein Sieg im Kernwaffenkrieg sei fiber-
haupt 'nicht mdgiich, hatte nicht nur auf theo-
retischer Ebene unrecht, sondern wéire auch
politisch geféihrlich. Die Méglichkeit eines
Sieges a priori zuriickzuweisen ist eine schad-
Iiche Sache, weil es zu moralischer Abriistung
ffihrt, den Glauben an den Sieg nimmt, zu Fa-
talismus und Passivitiit beitréigt.«

Uberhaupt sind die SU-Militaranalytiker
der Meinung, daB militiirische Rfiekschlagedie innenpolitischenm Spannungen verschiir-
fen und die Legitimitfit der an der Macht be-
findlichen Regierung untergrabenfDazu wie—

der Oberst Rybkin: »Eine herrschende kom-

munistische Partei mufs ihre Entscheidung= 0b

sie einen Krieg ffihren soll Oder nicht, von den
wahrscheinlichen Auswirkungen dieses Kric-

ges auf die eigene Gesellschaft abhangig mfl'

chen.«

Die Berlin-Krise1961, der Konflikt China—

UdSSR sowie die Kuba-Krise gaben den Tr8'

ditionalisten Aufschub und beschleunigtcn
Chruschtschows politisches Ende.

Kennedys Raketenprogramm zu diescr

Zeit (Polaris, Minuteman) ffihrte zu einer dra-

stischen Erhohung der SU-Militarausgabclli
mehr Interkontinental-Raketen, mehr U'

Boot-gestiitzte Raketen, Erweiterung der

Kriegsmarine auf vorgeschriebene Postcn,

denn die sowjetische Kriegsflotte ist bislang
noch nicht in gréBerem MaBe interventionsfil-
hig (Nachschubprobleme durch fehlendc

Hilfsschiffe, unzureichende Marineflugzeugcy
fehlende Marineinfanterie). Mitte der 70er

Jahre hat die SU in fast alien Bereichen der
Waffentechnologie nachgezogen und ist m

den direkten Wetthewerb mit den USA eingc-
stiegen. Eine 1972 vom Pentagon herausgege-
bene Studie bescheinigt der SU Uberlegcn'
heit in 11 neu eingeffihrten Waffensystemcn,
wiihrend sie seiber in 17 Systemen iiberlegcn
ist. Bei 4 Systemen herrscht patt. Der techno-
logische Ruckstand der SU ist noch immer
groB und wird im Elektronikbereich anschCl-
nend noch gréBer (3-14 Jahre). Der neuestc

sowjetische Jéiger, die MiG 25, ist Z.B. noch
mit Rdhrentechnologie ausgestattet.

_

Die sowjetische Okonomie ist in einer Kn—
se: Trotz weiterer Ausdehnung der vorhandc'
nen Wirtschaftsbereiche verlangsamt sich dflS

Wachstum, da das Arbeitskréiftevolumqfl
nicht mehr im selben MaBe mitwachst. D10

Produktivitat sinkt wegen der unflexiblen In-

dustriestruktur und weil die Investitionen b0-

vorzugt in solchen Bereichen getéitigt werdefls
die sowieso schon am besten ausgestattet sind

(wie das Militar) und ihre Ertréige kaum DOCh

steigern konnen.

Rfickgang der jiihrlichen Wachstumsrate:

’51—’60: 5,23%;
’71—’76: 3,7%

Wie in den USA, nur in noch stérkerem

MaBe, verbraucht die Riistung in der UdSSB
die meisten hochqualifizierten wissenschaftll-
chen, technischen und organisatorischen Tfl‘

lente sowie den fiberwiegenden Teil der hoch-

wertigen und damit seltenen Ressourcen UDd
aus dem Westen importierten Bauteile 1111_d
Maschinen. Der Zivile Aufbau der InduSmC
nach dem 2.WK ist charakterisiert durch M0

dernisierungen, die aufgrund forcierter fml"
téirischer Programme »abfielen«. D165.“
>>spin~off<< genannte Prinzip ist bis heufe 5‘“

bestimmender Faktor. Da die militarischflf‘
Programme weitgehend Reaktionen auf m1]!-

tfirtechnologische Innovationen der USA d?"
stellen, ist fiir die SU eine paradoxe Situatif’.“
entstanden: ihr traditionelles Prinzip (‘35 “”h-

téirischen und fikonomischen »Einhoielfs“
d‘es

Kapitalismus beschrfinkt sich auf ein mime:
genaueres Nachtreten in die Fuflstapfen ”I“

talistischer Produktinnsverhz'iltnisse-

»Der Triumph dues Impefialismus fiilil" 1“;
Vemichtung der Kultur — sporadisch Wilma;der Dauer eines modemen Krieges End e3;r
giiltig, wenn die nun begonnene Peflfld"

‘e_

Weltkriege ungehemmt his zur ietztell Kong“
quenz ihren Fortgang nehmen some-6‘ (111:)
Luxemburg, Die Krise der Sozialdemomfl

,
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Den radikalen
mit den

GRUNEN

organisie-
ren!

‘

Ein Diskuss/onsbe/trag

von Horst BIL/me

Dieser Text richtet sich an dicjenigcn Biirgeri—

nitiativmitglicder und Libertiire, die sich ein

Stiick weit und oft mit Bedcnken auf cine Ar-

beit mit odcr _in den GRUNEN eingeliassen
haben. Er will nicht den Hundertcn von Uber—

lcgungcn zur Strategic der Linken in den

GRUNEN cine neue Variante hinzuffigen. Er

soll vielmehr cine Bewertung der neueren sich
abzeichncndcn Entwicklungen bei den GRU-

NEN aus der Sicht eincs libertéircn Teils der

Biirgerinitiativbewegung vornehmen und vor

allcm daraus Konscqucnzen aufzeigen, vor

denen sich bisher aueh Libertiire herumge-
driickt habcn.

So sehr sich die vcrschiedenen Flugel und

Tendenzen bei den GRUNEN auch unter-

scheiden mégen, sic haben cines gcmeinsam.
Sic sehcn den gcgenwéirtigen Zustand der Par—

tei lediglich noch unter dem Blickwinkel »zwi-

schen zwei schlimmen Niederlagen und der

bedcutungsvollen Bundestagswahl ’87; dazwi-

schen liegen dann noeh die zu bestehenden

Kommunalwahlen in Schleswig-Holstcin, die

Landings—und Kommunalwahlen in Nieder-

sachsen, die Landtagswahlen in Bayern und

die Burgerschaftswahlen in Hamburg.«
Diese einseitig verengende Sichtweise re-

duzicrt den Spielraum fiir die Weiterentwick—

lung freiheitlich-sozialistiseher Positionen in-

nerhalb der GRUNEN schon heute und wird

untcr dem Druck der Verhfiltnisse bestim-

mcnden EinfluB auf die Aktivitéiten dieser

Partci ausiiben. Es wird Folgen haben, wenn

cine solehc‘ParIei auch in Zukunft Dreh-und

Angelpunkt fiir Initiativen und soziale BeWe-

gungen bleibt.

Mit Dutzendcn von speziellen Kongressen,

Hearings und Konferenzen haben sich die

GRUNEN mit Staatsgeldem in den Mittel-

punkt der Offentlichkeit gestellt und den Ba—

sisinitiativen zunehmend die Moglichkeit ge-

nommen, ihr Anliegen auf ihre Weise nnch
auBen zu transportieren. Die eigenstéindige

Durchffihrung von grdBeren Kampegnen,
Aktionen und Kongressen, auf denen srch Ba-

sisinitiativen authentisch darstellen und

selbstbestimmt organisieren lfonnen, ist sehr

schwierig geworden, weil die Beziehungen
und das Geld zur Durchffihmng die GRU-

NEN haben. Initiativen, die nicht in den Ge-

nuB eines von den GRUNEN bezahlten Kon-

gresses kommen, werden daffir zum Presse—

termin nach Bonn/Tulpenfeld geladen, um

dann unter der Obhut eines grunen Offent-

lichkeitsreferenten die Staffage zur Selbstdar-

stellung der GRUNEN vor der Presse a-bzuge-
ben. Und sie diirfen aueh noeh froli sein, dfifi
ihnen eine solehe Gnade b6! den-Vielbeschaf—
tigten Parlamentsgrfinen zutell erd. Andere,
die nieht so gute Beziehungen zum grunen

Apparat haben, gehen leider leer aus:
Nicht ganz. Als Kontaktadresse einer

In-

itiative hat man das zweifelhafte Vergnugen,
mit Bullettins, Basis—und Informationlsdien-
sten sowie Presseerkléirungen der GRUNEN
nur so fiberschwemmt zu werden. Denn d1e

GRUNEN in den Riéten, Landschaftsver-

sammlungen, Landtagen, Bundestag und Eu-
ropaparlament mfissen ihre Exmtenzberechn-
gung beweisen und zeigen, w1e gut undeffek—
tiv sie fur uns arbeiten. Wenn es sehcn immer

weniger Bewegung gibt, so muB zunnndest
Papier bewegt warden. Da wundere s1ch noeh

jemand fiber den Niedergang von z.B. auto-

nomen Zeitungenl ‘ .

Die dicht geknfipften Netze aus fmanzlellen
Unterstiitzungen ffir bestimmte Alternativ-

projekte, in Auftrag gegebene Forschungsar-

beiten ffir arbeitslose Wissenschaftler und
ehemalige Aktivisten und Péstchen fur Bur—

ger- und Basisbiiros, Geschiiftsfulirer. und

Pressesprecher (mit sehr unterschledhcnen
Gehaltsabstufungen!) der GRUNEN smd

léngst zu Fallstricken ffir die Entwicklung au-

tonomer Strukturen geworden. Diese Bezie-

hungen als >>Basisanbindung<< zu bezeichnen,
trifft den Kern: Sie wird tatsiichlich angebun-
den. Ehemalige Basisaktivisten werden in ein

grfines Bfiro verfrachtet und dfirfen letztend—

lich Zuarbeit fiir Bonn oder die néichstgelege-
ne Landesgeschfiftsstelle leisten, als belehren-
der Profi gelegentlich mal vorbeizuschauen.
Hierdurch fehlen immer mehr Menschen, die

sowohl durch ihre fachliche Kompetenz als

auch aufgrund ihrer radikalen Intentionen in
der Lage wiiren, vorwértstreibende Elemente
der Politik, wie z.B. direkte Aktionen, zu ent—

wickeln. Im Moment herrseht keine partner-
schaftliche Gleichheit zwischen dem soge-
nannten Standbein und dem sogenannten

Spielbein.
Sollten die GRUNEN 1987 nicht mehr in

den Bundestag kommen, so wird das staatlich

subventionierte Gebilde aus Parteiorganisa—
tion und‘verwandten anderen Bfirogemein-
schaften sehr schnell wie ein Kartenhaus zu-

sammenfallen. Und davor haben einige Leute

aus ganz eigenniitzigen Motiven heraus

Angst.
So war es diese Angst und nicht etwa eine

Neubesinnung auf ehemalige radikale Zielset- -

zungen, die in Offenburg die Tolerierung des

eher fundamentalistischen Vorstands und die

vorgezogene Wahlkampftour ins bayrische
Wackersdorf moglich machten. Zwei Fliegen
w'urden mit einer Klappe geschlagen:
1. Die Partei stellt sich als aktive, dynamische

Kraft dar, die armen, bedrfingten Bfirgeri-
nitiativen selbstlos zur Hilfe eilt.

2. Es wird die Illusion verbreitet, daB der

Kampf zwischen Systemintegration und -

Opposition bei den GRUNEN noch offen

sei, damit noeh genug Gutgliiubige die

Drecksarbeit fur den kommenden Bundes-

tagswahlkampf machen.

Dieser hat auf den zentral ausgegebenen Flug-
blfittem schon begonnen, wird doch neuer-



dings die >>beeindruckende<< Liste von Akten-

zeichen griiner Gesetzesinitiativen gleich mit-

geliefert. Nicht mehr so sehr durch selbstandi-

ge Aktivititen, die diesen Namen auch ver-

dienen, machen die GRUNEN auf sich auf—

erksam, sondern durch das Einbringen von

Gesetzesinitaitiven und Anfragen im Bundes-

tag! Die substanziell wichtige Einheit von In-

halt und Form der politischen Auseinander-

setzung ist von den GRUNEN aufgegeben
worden.

Wiihrend Tausende von Bfirgerinitiativen
mittierweile erfahren haben, daB in den parla-
mentarischen Entscheidungs- und Vertre-

tungsformen ein wichtiger Grund fiir die MiB-

achtung ihrer Interessen liegt, arbeiten die

GRUNEN fleiBig daran, dem angekratzten
Image der tragenden Séulen des Staates neu-

en Glanz und Legitimation zu verleihen. Sie

widmen sich genau der Aufgabe, die ihnen der

Staat zugedacht hat, die sein Fundament aus-

machen: Gesetzestexte ausarheiten, beraten

und - wenn die Anpassung weit genug fortge-
schritten ist -— mitentscheiden. Das Bundesab-

stimmungsgesetz (Volksentscheid) der GRU-
NEN stellt diese Logik keineswegs in Frage,
weil die GRUNEN den hierzu inotwendigen
offensiven Gebrauch der Mittel, die dies

kénnten, langst verlernt haben. Zum einen

denken einige Schlauképfe an die Zeit nach

der Bundestagswahl, wenn die GRUNEN
vielleicht nicht mehr im Bundestag sitzen wer-

den, aber fiber das Instrument Volksentscheid
sich noch einen gewissen EinfluB sichem wol-

len. Zum anderen wird es bei immer néiher-
rfickendem Wahltermin fur die GRUNEN
immer wichtiger, die Unterschiede zwischen
der kleinen und der groBen SPD herauszu—

streichen, damit der unentschlossene W’ahler

das Kreuz an der richtigen Stelle macht. Ganz

offen und ungeniert wird dies im GRUNEN
BASIS-DIENST ausgesprochen: »Ohne die—

se qualitative Unterscheidung wird es ffir im-

mer weniger Menschen fiberzeugende Grun-

de geben, die GRUNEN zu wahlen.« (GBD
9/85, S. 44)

Die innerparteiliche Diskussion konzen-

triert sich in der Hauptsache um die Frage der

Koalition oder Duldung einer SPD-Regis-

rung unter bestimmten Bedingungen. Die Be-

fiM//// ‘,/

We

ffirworter einer radikalen Systemoppositon
sind hoffnungslos in der Defensive und wer-

den immer mehr als bomierte Sektierer in die

Ecke gestellt. Dabei sprechen alle Erfahrun-

gen daffir, daB die SPD nur durch radikale Be-

wegungen und nicht durch Koalitionen zur

Korrektur ihrer Politik gebracht wird. 1969

wurde die CDU ja nicht deswegen von der

SPD abgelést, weil die FDP koalierte, son-

dern weil vorher die 68er Bewegung den Bo-
den ffir eine reformistische Wende bereitet

hatte. Alles was heute in den Augen grfiner
Reformisten mit der SPD fur durchsetzungs-
fahig gehalten wird, geht auch ohne grime
Koalitionspartner. Die engen Systemgrenzen
fur antikapitalistische Politik werden nicht
einfach durch das Hinzunehmen der GRU-
NEN in eine Koalition weiter gesteckt. Sy-
stemgrenzen werden vielmehr durch ganz und

gar unkoalitionsmafiige Initiativcn gesprengt!
Von den tausenden nach der Bundestagswahl
1983 Deu aufgenommenen Parteimitgliedern,
die in der Regel nicht in den sozialen Bewe-

WM

gungen mitgemacht haben, kann man alles
mégliche erwarten, leider aber nicht, daB SIC

diese historischen Erfahmngen aufarbeitcn
und kritisch auf die heutige Situation anwen—

den.

Es stellt sich nun die Frage, welche Grup'
pierungen den AnpassungsprozeB der GRU'

NEN aufhalten und rfickgangig machen kénn-

ten, um sie eventuell wieder zu einem akzei"
tablen Betatigungsfeld werden zu iassen.

Die ()kosozialisten -die Jusos der GRflNEN

Die Ckosozialisten, in die ja nicht unbetracht'
liche Hoffnungen gesetzt worden sind, erWiC*
sen sich als unfahig, eine energische innerpar‘
teiliche Sammlungsbewegung gegen den Aus-

verkauf radikal-grflner Inhalte in Gang Z“

bringen. Sie haben die Integration von Bun-

ten und Alternativen Listen in die GRUNEN

maBgeblich mitbetrieben und damit mitgehOI’
fen, regionale radikale Gruppierungen zu dc—

montieren. Mit dem zweifelhaften Erfolg, daB
sie auf allen méglichen Ebenen bei den GRU‘
NEN Positionen ergattert haben, sich aber im

innerparteilichen Meinungskampf sehr bald

zerstritten und verschlissen haben. Seitdem
ihre Zeitung >>MODERNE ZEITEN<< San“

entschlafen ist, sehen sie alt aus und babe“

noch nicht einmal mehr ein eigenes SP‘aCh'
rohr. Inzwischen sind diese Sozialisten SO be-

triebsblind und unbeweglich geworden. daB

sie sich eine politische Perspektive aufierhalb
der GRUNEN nicht mehr vorstellen kéflflen‘

Ihre Tiitigkeit beschrankt sich zur Zeit daraufy
auf Landes-und Bundesparteitagen das VO—

tum ffir Koalition und Anpassung genau ‘1‘“
sviel abzuschwachen, wie nétig ist, Unzuffl?‘
dene gerade noch in der Partei zu halten. Em
wahrlich revolutionares Aufgabenfeld W“(1
sich ffir die Okosozialisten in Zukunft auftun-

Natiirlich diirfen sie — insbesondere vor W61h
'

zeiten — massenweise >>Kampagnerw gegen
Atomkraftwerke und ffir grfine Gesetzesent‘
wiirfe durchffihren. Diese dienen abet in

der

jetzigen Situation dazu, Wahlen zu gewmmin
und nicht dazu, Entfaltungsméglichkeitefl

fur

emanzipatorische Prozesse zu schaffen.

/



Schwerpunktthemen Nr. 7

96 Wendland:

Atommiilltransporte, neue Atoman~

lage fiir Gorleben

* WAA- Widerstand:

Polizeiiibergriffe und Prozesse

nach der Miinchen- Demo, SPD

und BUND als Spaltpllze?

* Anti- Krieg:

Sexismus und Militarismus, 30 Jahre

Bundeswehr und vieles mehr

* SPD und Griine:

Niedersachsen: Atomanlagen tolerie-

ren .7 Hessen: die Biblis- Studie

Atom

beric htet vom Widersta nd an den Stand-

orten von Atomanlagen

Atom

diskutiert offen und kontrovers aktu-

elle und grundsiitzliche FRagen der

Bewegung

Atom

setzt sich kritisch mit der Friedensbe»

wegung und den Griinen auseinander

Atom

erscheint zweimonatlich, 68 Seiten,

EinzelpreisDM 4,-

Herausgeber und Bestelladressen:

Liineburger Arbeitskreis gegen Atom-

anlagen, c/o Elke Rickert, Vorwerk 53

3119 Altenmedingen
Gottinger Arbeitskreis gegen Atom-

energiepolitik, Postfach 1945,

34 Gottingen

Sozialisten' aus anderen ehemalig funktio-

nierenden Zusammenhangen stehen den

GRUNEN immer moderater gegeniiber,

denn sie sehen in rot/griinen Koalitionen alte

Tréiume wahrwerden. Noch im M‘a‘rz 1985

schrieb die Zeitung >>LINKS<< vorn >>Sozialisti-

schen Biiro«, man sollte sich vor allem auBer—

halb dieser uns allen so lieben Partei engagie-

ren . . . und, so notwendig, auch mal die Stim-

me entziehen.« Aber schon im November

1985 diirfen zwei fiihrende JuSos in der

>>LINKS<< ihre Spekulationen zum besten ge-

ben, um dann im Dezember nachdenklich

klingendes aus der Regierungserklarung Hol-

ger Borners zu >>dokumentieren« (als ob dies

nicht andere Zeitungen zur Geniige tun . . .).

Das SB agiert immer weniger selbstandig und

lebt immer mehr von der Publizitat ihrer bei

den GRUNEN in Fiihrungspositionen aufge-

riickten Mitglieder. Fiir die Organisation sel-

ber fallen dann noch so bedeutende Tatigkei-

ten wie das Abhalten von Bloch—Seminaren

und -Kongressen ab.

Bei der Gruppe Internationaler Marxisten

(GIM, Trotzkisten) gibt es neuerdings eine

Minderheitsfraktion, [die andere Fraktion lie—

bangelt mit der >Volksfrontz, u.a. mit der (ex-

stalinistischen KPD/ML] die gerne als Tritt-

brettfahrer auf den bereits entgleisten Zug der

GRUNEN aufspringen will. Hiermit doku-

mentieren sie einmal mehr ihre Riickstéindig-

keit und vor allem ihre Staatsfixiertheit. Erst

wenn bei den GRUNEN Ministerposten aktu-

ell werden, werden sie hellhorig und wollen

rot/grime Koalitionen mit einem trotzkisti-

schen >>Ubergangsprogramm<< begliicken.

Da agiert der Kommunistische Bund (KB)

mit seiner Zeitung ARBEITERKAMPF

(AK) schon bedeutend geschickter und glaub-

wiirdiger. Einerseits findet man in den Spal-

ten des AK eine regelméiBige Berichterstat-

tung fiber die GRUNEN in Bonn, anderer-

seits aber auch eine fundierte Kritik an ihnen.

Oppositionelle Stimmen von in— undauBer-
parlamentarischen Gruppen werden hier aus-

fiihrlich dokumentiert. Dabei ist klar, daB der

KB von einem Abbroekeln bei den GRUNEN

profitieren will und deswegen der virulenten

Emporung fiber die Anpassungstendenzen

der GRUNEN Ausdruck verleiht, wo immer

er kann. Einer linksradikalcn Organisation,

der jahrelang die Mitglieder nach den GRU—

NEN weggelaufen sind, ist es nicht zu verden-
ken, wenn sie alles unternimmt,'dam1t dies

sich in einer anderen Situation wieder umge-

kehrt entwickelt.

Der Versuch der Einflufinahme seitens der

FDGA/Graswurzelrevolution

Gut gemeint war der >Offene Brief< an die

GRUNEN von einer Arbeitsgruppe der Fo-

deration gewaltfreier Aktionsgrunpen (F5-

gA), der viel Richtiges iiber die Preisgabe Von

inhaltlichen Positionen aussagt und auf ein

Festhalten an >urgrfinen< Prinzipien drangt.
‘

Dennoch kann ich mich nur wundern, wie Or—

ganisationen, die durch ihre jahrelange Arbeit

an dem Aufstieg der griinen Partei in irgendei-

ner Form mitgewirkt haben und von ihr jetzt

so unverschamt im Stich gelassen werden, de-

mutsvoll schreiben: >>Wir sind in Sorge um die

Entwicklung der GRUNEN. . .« Oder >>Wir

wollen Euch den Mut machen, an dieser de-

mokratischen, oppositionellen Rolle festzu-

halten.«

Da bringt es eine Partei fertig, im Eiltempo

von zwei Jahren alle nur moglichen Anpas-

sungsentwicklungen durchzumachen, wozu

selbst die SPD immer linger gebraucht hat

und dann so ein Brief! Wieviel gewaltfreie

Trainingsstunden hat es gekostet, bis diese

zahrne Bittschrift zu Papier gebracht wurde?!

Der >Offene Brief< suggeriert, daB bei den

GRUNEN noch etwas zu retten ist, wenn man

nur stichhaltige Argumente den Realos ein-!
dringlich genug vor Augen fiihrt. Dabei sindl

es nicht mehr einzelne griine Karrieristen, diel

als >>Verréiter<< eine noch in breiten griinen
Kreisen vorhandene systemoppositionelle
Grundhaltung verlassen haben, sondern die

Partei hat sich als Ganzes gewandelt. Vor al—

lem die Kommunalwahlen sorgten bei einem

GroBteil der ideologisch ungeschulten und in

sozialrevolutionéirer Praxis groBtenteils unge—

iibten Mitgliedschaft dafiir, daB jeder mit der

Ausiibung von ein bis zwei Amtern beschaf-

tigt ist und dadurch in traditionelle Verhal-

tens- und Vertretungsformen eingebunden
wurde.

'

Natiirlich gibt es auch einige wenige liberta-l
re kommunalistische Ansfitze. Sie treten aberg

gegenfiber den formaldemokratisch gepriig-
ten griinen Ratsfraktionen in den Hinter-

grund.
Genausowenig wie ein linkssozialdemokra-

tisches prominentes Aufruf—Kartell die CDU-

Regierung zu bedrangen vermag, genauso

wirkungslos werden Appelle von Basisgrup—

pen gegeniiber den GRUNEN sein, weil es

keine Strukturen mehr gibt, innerhalb denenq

sie als Gleichberechtigte in Beziehung zu den1

GRUNEN treten konnen. Dokumentiert

wird vor allem die Machtlosigkeit von an den

Rand gedrangten Gruppierungen, die sich mitl

letzter Kraft noch einmal Gehor verschaffenl
wollen. Die bisherige Entwicklung werden siei

nicht mehr riickgiingig machen konnen, dennl

Wirkungen werden nur bei einer entspre-l
chend gut funktionierenden organisatori-I
schen Gegenmacht erzielt. Eine alte Wahr-i

heit, die in bezug auf die SPD noch Allgea

meingut zahlreicher Basisgruppen war undi

nun auch gegeniiber den GRUNEN aktuell‘

geworden ist.
*

I

Was tun? !

Kaum jemand aus den Basisinitiativen wird!
angesichts drohender Toleriemng von Atom-i

kraftwerken und NATO durch die GRUNENl

noch auf die Idee kommen, Bundestagswahl-‘l
kampf fiir diese Partei zu organisieren. Damitl

diese richtige Reaktion nicht in Orientie—l
rungslosigkeit und Frust abgleitet, ist es not-'

wendig, das Heft endlich wieder in die Hand?
zu bekommen. Die sozialen Bewegungen

miissen wieder in einen intensiven Dialog un-z

tereinandereintreten um zu klaren, welche;‘
strategischen Schritte als nichstes wichtig

sind, um ihre Inhalte und ihr Politikverstandi

nis praktisch werden zu lassen. Vor allem soll-l
te eine Klarheit schaffende Debatte organi-i
siert werden, wie gegeniiber den GRUNEN
eine Starkung autonomer Strukturen zustanl

de gebracht werden kann unduwie weit derl

AblosungsprozeB von den GRUNEN der SiJ

tuation angemessen
vonstatten gehen solll

Denn es muB vermieden werden, daB wir bei

Aufgabe von‘ Zusammenhangen bei den
GRUNEN in ein Nichts fallen. Die

Anti]
l
«\J



AKW-Initiativen und die Graswurzler sind je-
doch erst dabei, sich wieder zu stabilisieren
und das Forum ffir libertére Information

(FLI) ist z.B. erst im Aufbau begriffen. Des-

wegen pliidiere ich fiir einen schrittweisen und

planmfiBigen Rfickzug aus den GRUNEN,
um bei jedem aufgegebenen Zusammenhang
bei den GRUNEN etwas Neues an seine Stel-
le zu setzen. Nur wenn wir den ausgefuchsten
grfinen Strategen, die die Basisbewegung ge-
schickt auszunutzen wissen, ebenfalls taktisch

kluge Konzeptionen zur Abwehr von Verein-

nahmungen entgegensetzen, haben wir eine
Chance. Vielfach ist dazu auch ein Wandel an-

archistischer Politikformen notig. Wir diirfen
uns nicht nur verbalradikal als Sachwalter von

Basisinitiativen aufspielen, sondern mfissen
durch die Aneignung praktischer Kompetenz
in allen Einzelheiten wirkliche Unterstiit-

bearbeitete Feld nicht wieder grime Bfirokra-
ten und Machtpolitiker hermachen.

Nur eine breit angelegte Absetzbewegung
von den GRUNEN hat eine Chance, diese

Aufgaben zu erffillen. Deswegen wird es not-

wendig sein, einerseits gezielt die n'a'chste Zeit

in die GRUNEN hineinzuwirken, um die ra-

dikalen Kréfte von der Notwendigkeit einer

Trennung von den GRUNEN zu fiberzeugen.
Andererseits muB eine lagerflbergreifende

Vernetzung der verschiedenen sozialen Be-
wegungen erfolgen. Wir werden dabei mcht

zungarbeit leisten, darnit sich fiber dieses un-‘

umhinkommen, unsere Aktivitiiten immer
mehr in Konkurrenz zu den GRUNEN zu set-

zen. Die Wiederbelebung eigener Informa-

tionsdienste, Strategiedebatten und Organi-
sationsansétze gehoren genauso dazu, wie di-
rekte Aktionen oder unter bestimmten Um-
stéinden die Beteiligung an AL’s oder Bunten

Listen, die auf kommunaler Ebene ein Ge-

gengewicht zu den GRUNEN schaffen kén-
nen.

Eine solehe schrittweise Neuformierung ei-
ner antiautoritz‘iren Basisbewegung wire fiir
mich der wirklich radikale Bruch mit den
GRUNEN. Diese Bestrebungen hétten bis zu

den Bundestagswahlen ein Jahr Zeit, Kontu-
ren zu entwickeln, an gesellschaftlichen Aus—

einanflersetzungen mit libertéiren Perspekti-
ven teilzunehmen, um dann nach dem sich ab-
zeichnenden endgiiltigen Zerfall der GRU-
NEN in der Lage zu sein, die von ihnen ver-

nachlfissigten Auseinandersetzungen auf brei-
ter Ebene wieder aufzunehmen. Entweder die

Basisbewegnng orientiert sich in Abgrenzung
zu den GRUNEN wieder mehr an ihren eige-
nen Zielen und ihrer Selbsterhaltung oder sie
geht noch mehr den Bach runter, als es bisher
schon der Fall ist. Sie wird sehr bald eigene la-

gerfibergreifende Organisationszusammen-
hinge entwickeln und nach auBen propagie-
ren mfissen, will sie nicht 1987 zusammen mit
den GRUNEN auf dem Misthaufen der Ge-
schichte landen!
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Den err/Lotion

(I Den politischen Bruch

nsbe/trag von Wolf-can Ha‘

Ein Diskusslo

Tote im politischcn Kampf, insbcsondere To-
to bei Dcmonstrationcn haben noch immer Cl-

ncn tiefen Einschnitt im Verhéiltnis politischer

Opposition zum staatlichen Gewaltmonopol
bedeutet. D.h. nicht, daB wir oder andere Tel-

le dcr auBerparlamentarischcn Bewegung uns

Martyrcr wflnschtcn, im Gegenteil! Ob Ben- i

no Ohnesorg, Klaus-Pctcr Rattay oder Giint- t

her Sarc (und parallel Hans Kok in Amster-

dam, Pietro Greco in Triest, Cherry Groces in

Brixton oder die Genossen in Athcn), derje—

Weilige Staat verSucht immer alles, den Op-V
fern cine (Mit-)>Schuld< anzuhangen. So auch’

‘

im Fall Giinter Sarcs: Die Selbstverteidi-

gungs-Vcrsuche des Staatcs, die mit Marihu-.

ana begriindct wcrdcn sollcn, sind kliigliche
Gcschmacklosigkeiten und andern an der ei- .

nen Totcn einkalkulierenden Aktion der

Wasscrwerfer nicht das Geringste. Sicht man

sich die Jahr fiir Jahr zunehmenden >Kniippc-
lorgicn< bundcsdeutscher wie auslandischer

Polizeitrupps an, wundert einen nur, daB

i nicht mehr Demonstranten mit Schéidelbasis-
,V‘

bruch aufdcr StraBeliegen bleiben. . .Diese
,

. _

‘

Dieses Verhalten dfirfte, neben dem Privati—,. Kniippcleicn sind vorsiitzlich, die Polizeipfer
d0, Motorréider u'nd Wasserwerfer werden be

WuBt gegen FuBgfinger in der Menge gelenkt
Seit Jahren, . . und darum geht es, wenn De

monstranten von »Mord« sprechen. Uns in-

teressiert der einzelne Wasserwerferfahrer

herzlich wenig, vielleicht ist er besonders fa-

natisch, machtbcsessen, arrogant und rechts-

radikal, — viclleicht nervos und voller Angst.
Uns interessicrt das Prinzip, es interessieren

die Einsatzlcitcr und die sie deckenden )Am-
ter fiir offentlichc Ordnung< und es interes-

eincn Totcn wegzudiskutieren und monate-

lang >hinwegzuuntcrsuchcn<, bis zuletzt der
,‘

Tote im offcntlichen BewuBtsein die vom

Staat gcwi‘mschte >Mit-Schuld< hat.

Der Einschnitt 1985 scheint sich jedoch
noch mchr innerhalb der )Linkem auszuwirl

’

ken, als im Vcrhaltnis >der< Linken zum Staat.

Er rcift in ciner Situation, in der ein Tell der

aZEn Bruch vermeid

vertiefen!

at

alten Protestgeneration lgerade integrierti
wird, wéihrend sich nach den Ohnmachtser-

?
fahrungen friedliebender Demonstrationen

‘

der letzten Jahren, bei einem jiingeren Pro-
'

testpotential die Bereitschaft zu militanteren

Demonstrationsformen verstarkt hat. Die ,-

Auseinandersetzungen im Horsaal V der

Frankfurter Universitéit veranschaulichen den v

Bruch. Ehemalige Hauserkampfer wie Cohn-

Bendit und Joschka (Josef) Fischer hechten

nach den Eiern, die auf sie von heutigen Auto-

nomen u.a. geworfen werden. Fischer ist hes—

sischer Umweltminister, tritt in TV—Shows
‘

auf, wo er dann zum besten gibt, daB er >im

Beten immer besser war als im Singen<; Sare -

ist von der hessischen Polizei iiberfahren; bei-

de gehorten derselben Protest-Generation an.
.

Es ist also offensichtlich mehr als-ein reiner

Generationswechsel; und es gibt keinen >sich

automatisch vollziehenden ProzeB des Alter-

werdens< der Anpassung bedeutet, der Real—

politiker werden bedeutet. Dennoch: von Sa-

re horten wir die letzten Jahre wenig, eben

weil er nicht bewuBt und geplant auf Medien—

politik scharf war; weil er die links—politische
Offentlichkeit durch sein Beharren auf alten

Engagement-Ebenen (Juze) keineswegs prag-
te und sich von grfinen Perspektiven fernhielt.

sieren, dem Resignieren, dem Verwissen-

schaftlichen, dem Zyniker werden oder dem

sich parteipolitisch Etablieren — der wohl

bruchloseste Weg sein, sich in dieser Gesell-

schaft und ihren Widerspn’ichen fiber Wasser

zu halten.
..

V

Es liegt nicht an Sare, daB die Offentlich-

keit bis zu seinem gewaltsamen Tod nichts
mehr von ihm horte, sondem an dieser Of-

' fentlichkeit. Sie produziert geradezu Kehrt-

wendungen bzw. >>Entwicklungen<< wie die

Siert dic unvcrschiimte Tour die Ursachen ffir
_

. Joschka Fischers, weil sie immerzu ihnen alle

Aufmerksamkeit zukommen léiBt und so auch
V

eine miese Politik, allein dutch ihre Medien-

wirksamkeit eine wirkungsvolle Politik wer-

den laBt; — egal wie richtig diese Politik am En-

de ist. Der Erfolg entscheidet, dazu leben wir

in einer Leistungsgesellschaft; — nur: es bleibt

der Erfolg dieser Leistungsgesellschaft und

transzendiert sie keineswe_s.
,

yo“ 3

en! x“
l

DielFischers, Cohn-Bendits u.a. suchen aus

dieser Erkenntnis fiir sich und ihren politi-
l

schen Ansatz Kapital zu schlagen, versuchen
'

diese Gesellschaft mit ihren eigenen (Erfolgs-
‘

) Mechanismen auszutricksen. Die neue au-

Bergriine Opposition verachtet diese Medien-

politik mindestens genauso wie die reformisti-
'1 sche (Real-)Koalitionspolitik der GRUNEN.

Der Bruch ist Wirklichkeit. Und die Me-

dien, allen voran der SPIEGEL, stricken be-

reits an seiner Legende. Cora Stephan rezen-

siert, Georg Heinzen und Uwe Koch schrie-Z
ben den passenden Roman »Von der Nutzlo-.

sigkeit, erwachsen zu werden«. Es ist Ober-

flachlich und (eben) romanhaft, was dort ge

sagt wird u n d — es paBt dem SPIEGEL in
'

Konzept: die Alt-68er wollten sich >einmi

schem, die Zwischengeneration (Mitte 70er) ?

sieht keine Chance dazu, die Verweigerer, die

Ausgelutschten, sie >stehen danebem und die
I

80er-Generation ist so verzweifelt im Abseits, -'

:.

daB sie nur noch da ist um >abzubrechen<. Die
ser neue Mythos wird flugs auf Frankfurt

‘

iibertragen und bedeutet nun: Cohn-Benditl
und Co. werden mtierstanden und abge-
lehnt; die Autonomen drangen auf cine einfa
che Weltsicht und die anderen stehen schwei—

gend dabei, haben keine Lust zur Integration
~» aber uachlkeine zu Schlagereien. Eine politi-

sche Position kommt in dieser Art von Be-

trachtung nur noch ganz am Rande, als Auf—

hanger, vor.

Und wenn es ganz anders ware? Wennidie
>anderen< eine diffizilere, der Sache gerechter

'

werdende und perspektivbildendere Position
hatten, die sich allerdings nicht so gut in Eier
oder Parolen umsetzen 15m? Auf diese Idee
kommen am angelinksten Rand stehende Ro-
manschreiber und aufstrebende Rezensentin-

.‘1 nen nicht, — d.h. nicht, daB sie mit ihrem Ge-
schreibsel keinen EinfluB haben, man erinne-
re sich nur an den Skinhead-Import via Stern
etc. Und da wird’s prekéir, viele der Betroffe—
nen sitzen hinterher leicht selbst den vorge-
kauten Mythen vom Generationswechsel auf.

’

Es geht aber um politische Positionen, nicht
um Generafionen oder um emotionale Feind-
bilder innerhalb der >Linken<l



, benden emotionalen Bruch, pflegen wir dfls

innerlinke >Feindbild<, wie es Teile der Anti-

xmps tun, wird es ffir‘uns keine BLBewegUng

mehr gebcn, werden VOBO’s unmfiglich,
verlieren wir unsere Ffihigkeit uns ffir Sachfra-

gen einzumischen und zugunsten von Basisin—

itiativen zu wirken. Diese mfigliche Gemcin-

sarnkeit gegcn den Staat fiber politische DC'

tells, fiber Parteiinteressen, Fraktionierungcn

, hlnweg, intercssiert uns als Anarchisten. Die

Chance zu staatskritischen Initiativen und

(fiberpartcilichen) Bewegungen muB (in den

Kfipfen allcr), bei aller notwendigen Kritik an

den sich integrierenden ehemaligen Genosscn

gcwahrt blcibcn. Was wir branchcn, ist Cin

wcnig Dialcktik, wenn auch anders als Marx

sic verstand — Eier gegen Cohn-Bendil, Fi—

scher, Coblcr, K.D. Wolff und den >Pflastcr-

strand< sind - bei allcr berechtigten politi—
schcn Ablehnung von deren >Real-Verkaufs-
Politik< — nur emotionaler Ausdruck 01m-

miichtigcr Wut und politischer Hilflosigkcit’
Wer sic in dcr Auseinandersetzung mit >Lin-

kcm als politisches Mittel gerechtfertigt fin-

det, mag seincn (infantilen) SpaB daran fin-

den, politisch Handeln tut er/sie deshalb n0Ch

lange nicht. Es mag nicht leicht sein gegen
dic

rhetorischcn Ffihigkeiten der >Medienpoliti-
ker< zu bestchen, ihre Verdrehungen a‘uszu—

halten, abcr es muB auch niemand einen 13h"

‘

mentopf ffir groBe Reden gewinnen; Argu-

mente statt cmotionalem Aufschrei solltcn je-

doch noch jcdermann/frau m6_lich sein und‘

{ Was kann das heiBen? Doch wohl nur

idie Verticfung des politischen Bruchs, die
‘ ’

lVerbreitung anarchistischcr Positionen und

onrgehensweiscn (damit kann kein Nieder-

Eschrcien, kcin Eierwcrfen, kein aus dcm Saal
I

rauswcrfcn gcmcint sein; wie fibcrhaupt fiber-

eifrige Genossen fiber anarchistische Moral

und hcrrschaftsfreics Vcrhalten nachdenkcn

i solltcn) angcsichts grfiner Systcmpolitik. Da- 3

j zu ist es abcr notwcndig Differenzcn klar aus-

zutragen, um cinen politischen Ansatz zu ver-

brcitcrn. Wir besitzen noch lange nicht die er-
‘

,

tréiumte Masscnbasis — und durch vorgeffihrte ‘

Scheinradikalitfit werdcn wir sie auch nicht cr-

langen kénncn, im Gegenteil: es wfirde bei

dcr Fraktionicrung bleiben, die Fronten wfir

den festcr. Eine libertfire Perspcktivc? Wohl
'

kaum, eher cine bolschewistische und deshalb

wird sie von vielen Antiimperialisten auch

propagiert.



W

dem cigcnen libertiiren Selbstverstandnis

wiclitig blcibcn. Will die autonome/anarchi-

stisclic Linke nicht orientierungslos agieren,
bleibt cin MindcstmaB an politischer Moral

notwcndig und d.h. z.B. daB Eier nur dort am

Platzc sind, wo man kein Redcrecht erhiilt.

Es gilt die cmotionalc Spaltung zu vermciden,

den Mythos vom Generationcnwcchscl abzu—

blockcn und die politischen Positionen ver-

stiirkt in die Offentliehkeit zu tragen, dic ei-

nen Kurs, sich ins System riiekzuintcgricren,

ablchnen und Pcrspcktivcn fiir den anderen

Weg dcutlich werden lasscn. DaB wir nicht ge-

radc die beste Ausgangssituation dafiir ha-

ben, bcwcist cin zwcitcs Extrcmbeispiel in der

Hamburger Szenc. Verteilcn wir die Rollen,

so stclit die ((12 anstcllc dcr Pflasterstrand-

Ricgc und die Antiimps (etwas isoliertcr) an—

stclle dcr Eicrwcrfer. Mit dcm wesentlichen

Untcrscliicd, daB ein gewisser Lochte die Kar-

ten ausgegcben hat und die betciligten Partei-

en nicht mchr ihr cigcncs Spiel spielten.

Wiirc Lochte dcr durchtricbenc Analytiker

der Scene als dcr er nachtriiglich crschcint,

liiittc cr gcnau das vcrsucht, was geschchen

ist. Allein, wir glauben, daB es cin unerhorter

Gliicksfall fiir ihn war, daB cr scin Zwischen-

zicl crrcielit hat. Ein Gliicksfall zu dcm es auf

bcidcn Scitcn (1212 + Antiimps) mehr als eines

politischcn Idiotcn bcdurftc. Die taz-Rcdak-

tion, dic tiiglich im Plenum tagt, schcint keinc

Redaktcure mit geniigend politiseher Moral

mchr zu besitzcn um einc solche Gcschichte

als unscrios abzublocken. Ja, ihre Werbeab-

tcilung meint, sic konnte mit dem Hamburger

Vcrfassungsschiitzcr noch die cigenc Wichtig-

kcit bcwciscn, ohnc zu mcrken, daB solchc

Wcrbung politisch gcschmaeklos ist; (gerade

wenn man den Bctroffencn nicht nur solidar—

isch sondcrn aueli zeitungskritisch gcgem’iber-
stclicn will; gar sclbst cinmal noch weitcr ging

und vom Betroffenenstatus aus Zeitung ma-

clien wolltc). chn die tazjcdoch mcint, der

Bcwcgung mit SOlCllCII Interviews wichtige In-

fos mittcilen zu konnen, so muB sic auch die

gcsamtcn Intervicwpassagen dcr betrolfcncn

Gruppc zur Vcrfiigung stellcn und darf sich

keincsfalls von Lochtc und Konsortcn Bedin-

gungcn stellcn lassen, wclclie Passagen vcrof-

fcntliclit werden diirfcn, welchc nicht. chn

Lochtc Bcdingungcn stellcn kann, so ist der

Eindruck nur logisch, daB er dcr Dralitzichcr

ist, nicht die taz. Das offentlichkcitswirksame

Argument dcr taz, sic habc — ergebnislos
—

dcm Hafenstrasscnplcnum cine Stellungnah-

me angcbotcn, betreibt insofern Augcnwi-

sclicrei, weil sic wciB, wic politisch versehie—

den die Zusammcnsctzung dcr Hauser und

wic tcilwcise schlecht bcsucht die Plena sind;

cine sofortige Rcaktion eincr solch heteroge-

ncn Gruppc wiirc nur moglich gcwcscn, hatte

die taz dcm Plenum den Gesamttext zur Ver-

fiigung gestcllt und mit dem Teilabdruck eini-

gc Tagc gcwartet. Hiitte die taz politisehc M0-

ral. sic miiBtc nun nicht naehtraglich um die

Solidaritfit (via Distanzierung von den

>>Durchgcknallten<<) der Linken hausieren ge—

lien. Hatte die Linkc (ob GAL, KB, Inis, Bu-

las, ctc. — Ausnahmen wic >Konkret< odcr die

Anarchistcn vom >Sehwarzmarkt<-Buehladen

gab‘s zum Gliiek auch) politische Moral, sie

wiirdc sich niclit so unbcschcn des Mittels 'der

>Distanzicrung< bedient haben. Und zuletzt:

Hiittcn die Antiimps politisehe Moral, sie

wiiBtcn — zumindcst im Nachhinein —, daB ihre

Aktion in die vollig falsche Richtung ging, daB

sic nur selbst zum Handlanger Lochtes wur-

den und die Spaltung in der Hamburger Szenc

vcrtieften. DaB sie noch am 2.11. (in der taz!)

rational >nachbegrfindet< werden sollte (»ge—

meinsamer Angriff von Loehte und Taz«),

zeigt wie wenig die Antiimps in der Lage sind,

ihre eigene politische Rolle zu begreifen.

Nicht alles - was politisch naiv ist und den

Herrsehenden zuarbeitet, ist vom CIA gesteu-

ert und man sollte um die Realitat zu kapie—

ren, selbst nachdenken und nicht nur Phillip

Agee zitieren. Uberhaupt: die Methode

(»M0de«) mit Zitaten unserer politischen

Gegner zu arbeiten und diese quasi als Bewei-

se zu benutzen, wird recht iiberanstrengt und

verbietet sich ja gerade wegen der taz—Loehte

Geschichte in diesem Fall.

Es kann Anarchisten nur um das Gegenteil

von dem gehen. was Loehte will und ablesen

konnen wir es am besten daran, was er er—

reicht hat: den emotionalen Bruch innerhalb

der >>undogmatischen<< Linken.

Politisch, inhaltlich ist dieser Bruch vorhan-

den und berechtigt,
- auf dieser Ebene kann

er aber ausgetragen, ausdiskutiert, in eigen-

standige und gemeinsame Aktionen umge—

setzt werden.

(etwa im Kampf gegen Rassismus) solidarisch

iiberwunden werden. Diese Auseinanderset—

zungsebene bleibt fiir radikale wic reformisti-

sclie Linke notwendig; sie abzubrechen und

ihre Anhfinger aufzuteilen, bleibt das Herr—

schaftsinteresse des Staates. Nur fiber einen

emotionalen Brueh, iiber die Sprachlosigkeit

untereinander, kann es dem Staat gelingen,

das fiir ihn giinstige Klima zu schaffen.

Er kann an bestimmten Punkten
~

In Hamburg hat er es im kleinen‘ Rahmcn

vorexerziert. Und in Hamburg ist — nach mei-i

nem kurzen obcrflachlichcn Eindruek — die

Szenc so fraktionicrt wic kaum in einer andc-

ren Stadt der BRD. Nur 2 Tagc nach dcr Taz-

Verwiistung konnte die scit 3 Jahrcn besctztel
Jfigerpassage geraumt werden. Mit minimal-2

stem Aufwand: ganzc 10 Polizistcn holtcn 4.,

Besetzcr-/innen aus dem Haus. Auch die vcr-‘

suchte nachtliche Wicderbesetzung scheitertci
an vielleicht 4 Dutzcnd Polizisten. Eine Tclc-i
fonkette zu »solidarischen« Zeitcn hatte gem-i
de bei dcr .lz'igerpassage, die im Vergleich zuri
Hafenstrasse vicl kompromiBbereiter aufForJ

derungen des Senats eingegangcn war, die ge-I
samte

‘

Hamburger Linke mobilisieren mus:

sen. DaB der Staat gerade an den Kompro-i
miBberciteren testet. ob seine Entsolidarisic-l
rung von radikaler und systembezogener Lin-l

ken funktioniert, zcigt wie gut er die cntstani

dene Situation einzuschatzen und auszunut-

zen verstand. Eine sofortige Raumung dei
Hafenstrasse hatte zwar ebenfalls den Erfolg
gehabt, daB die breite Solidaritat ausgeblic~j
ben ware, ware aber auf den entschlosscneri
Widerstand einer (immer noch) weit grdBereri
Gruppe gestossen.

i

Ein Preis, der nicht bezahlt zu werden

braucht, wcnn sich der emotionale Bruch weii
ter vertiefen lieBe. .

Wir hoffen jedoch, dais die Fraktionen l

vielleieht angesichts des in Hamburg besoni

ders ausgepragten Faschistenproblems — Zli
wreder groBerer Solidaritéitsfahigkeit findeni.
Vielleicht mithilfe auslandischer Genosscn? i



nruhen in Spanien-
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infrage gestellt sehen, dann nicht von den

Kfimpfen der spanischen Arbeiter, and {mm
. 1

bestimmt nicht von der >>sozialistisehen<< RC'
1 ‘

gierung des Herrn Gonzalez, sondern von
def ‘

fibermiichtigen Konkurrenz der multinationa-

len Unternehmen. Denn kapitalistische Heri—
schaft lebt nicht von der Repression allem
(sonst ware Spanien sicher noeh immer cmc

‘

"

der fiihrenden GroBméchte), sie mulS auch
‘

aus den Arbeitern genfigend Mehrwert her-

auspressen, um ihre Untemehmen auf den nu-
y i:

tionalen und intemationalen Markten‘kon'
kurrenzféihig zu machen. Und in diesel?
Punkt sieht es recht duster aus fijr den SP3“?

'

1‘

schen Kapitalismus. Vom GesiehtspuflkI C"

ner modernen und effizienten Ausbeutung ‘

der Ware Arbcitskraft her betrachtet. isI SP“'
‘

.

niens Wirtschaft hoffnungslos veraltet. U11d
_

‘

das aus einer ganzen Reihe von tief in def Ge-

schichte und den Sozialstrukturen des LandCS

verwurzelten Grfinden. Seit dem Endc dCS

vergangenen Jahrhunderts schiitzte der PYO'

tektionismus der aufeinanderfolgenden' RC‘
gierungen die einheimische Industrie “11.1“!“

1, hoher Einfuhrzolle vor der fiberméiclmgcn
l‘

ausléndischen Konkurrenz. Autarkie uIICl‘ ll?"
tionale Selbstversorgung waren oberste 1' (10‘
ritéit der Wirtschaftspolitik Franeos. Das gmg

‘

Enruhen in Spanien. Was erwartet Spanien in

; G und NATO? Welche Maflnahmen laufen

weitgehend unbeachtet — um den kulturel-

en, sozialen und vor allem kapitalistischen

{Angleichungsprozefl moglichst reibu'ngslos zu

machen? Eine aktuelle - auf den lndustriehe-
‘ lreich konzentrierte [weit drastischer diirfte

ldie >Ver5nderung< die >>unrentable (Subsi-
‘ lstenz-)Landwirtschaft« treffen; die spanische

Kultur diirfte ihre Eigenheiten plattgewalzt
bekommen . . .] — Analyse Lutz Bredlows zur

Situation Spaniens zum Beginn des Jubi-

‘léiumsjahres »50 Jahre Spanische Revolu-

tion«, in dem (nicht mehr nur im SF) auch in
A

Rundfunk- und Fernsehsendungen der >Spa-
, nische Biirgerkrieg< »wiederentdeckt« wer-

f‘ lden wird; inwieweit dabei die >Soziale Revo-
‘

,
.

llution<_beriicksichtigt wird, werden wir sehen ‘.
’

,
,

"

Imiissen. Unseren Teil wollen wir beitragen,
‘ ‘

. . . um der >Pluralitiit< willen.

re relativ modernen Fraktionen (die baskisehe

und katalanische Industrie- und Finanzbour-

geoisie). Die gescheiterte bijrgerlich-demo-
kratische Revolution (wie die gescheiterte so-

ziale Revolution, die der Autor hier aus der

Betrachtung auslfiBt; SF) wurde ersetzt durch
'

einen widersprfiehlichen und schwerféilligen
AnpassungsprozeB der vom Franco—Regime
restaurierten oligarchischen Machtstrukturen ‘

,
an die Erfordernisse des modernen Kapitalis- .

mus. Dieser AnpassungsprozeB verlief lange
Jahre unterirdisch hinter der Fassade der al—

ten autoritfiren Machtstrukturen; erst sell

Mitte der 7()er Jahre trat er offen zutage: an-

gesichts der wachsenden sozialen Unruhe, de-

rer das abgewirtsehaftete Regime Francos

l

l Einen Winter lang kéimpften Werftarbeiter

in Bilbao, Gijon, El Ferrol, Vigo und anderen

Stéidten Nordspaniens mit Barrikaden, Molo-

towcocktails, Steinschleudem und —seit neue-

item — mit selbstgcbastelten Gewehren gegen

‘in Regierungsdckret, das die Eliminierung
Von fiber 20 000 Arbeitsplétzen vorsieht. Aber

dieser bislang gewaltsamste Klassenkonflikt

fjeit dcm Ende des Franco-Regimes hat bis

Jetzt kaum ein Echo in anderen Teilcn des

Landes gefunden. Von der Revolutionseu-

phdrie der friihen 7()chahre ist nichts mehrzu

spfiren: diesmal ist es ein Kampf ums Uberle—

ban, in einem Land mit drei Millioncn Ar-

eitslosen, von dencn rund drei Viertel kel-
’

nerlei Unterstiitzung empfangen. Und nie-

‘
and weiB einen fiberzeugenden Ausweg aus

dieser Lage. Der folgcnde Artikel analysiert
die sozialen, wirtschaftlichen und politischen

intergriinde der Situation.

WW“
‘ "

Antiquierte Macht

Spanien betrat das internationalc Krisens-

Ilenario der siebzigerJahre mit dem Ballast ei-

iles jahrzehntelangen Rflckstands in seiner in-

u'striell-kapitalistischcn Entwieklung. Die

’
oderne kapitalistische GroBindustrie, mit

FlieBbandproduktion und tayloristischer Ar—

beitsorganisation, die sich in andcren entwik-
H

I

elten kapitalistischen Landern schon vor

‘

3 ‘

em 2. Weltkrieg durchgesetzt hatte, hatte

liier erst in den 5()cr und 60er Jahren FuB ge—

laBt; aber die gcsellschaftlichcn und politi-
‘chen Strukturcn des Franco-Regimes waren

en Erfordernissen einer modernen kapitali—

IEischen
Gesellschaft denkbar unangemessen

soweit, daB noeh in den 60er Jahren via, 9 i101:
modernsten Betriebe Spaniens nur mmcls

Schmuggel und Beamtenbestechung ihrc Ver-

sorgung mit moderner Maschinerie sichchFQI'
len konnten. So muBte die AutarkifiPOlmk
schlieBlich aufgegeben werden, aber ihrc f0]:
gen sind kaum noeh aus der Welt zu schallcn:
Produktivitiitsraten, die noch heute weit unu'll
dcm européiischen Durchschnitt liege“: ‘3'"

uniibersehbares Chaos von vorsintflutlichlcn:
Klein- und Kleinstbetrieben, und schlicthh

‘

eine Reihe von staalich subventionicrtcn

GroBindustricn, die einst in den 50er Jahrcn

geschaffcn wurden, um die Selbstversorglmg
mit >>strategisch wichtigem Giitern sichchll' ‘

stellen, ohne sich dabei um deren Winsehaftlx-
‘

che Rentabilitfit zu kummem. Dazu komml
das traditionelle Ubergewicht des bfirokrill' ‘

schen Wasserkopfs (8,4% der aktiven BOW"

kerung Spaniens arbeiten in der Staatsvcflxm
'

tung) und die Folgen des chaotischen \Mrl—
‘1

, schaftsbooms der 60er Jahre, der sich‘gI'OI-l‘ 5 :‘

enteils in unproduktiven Branchen med”

schlug (Tourismus, Bauindustrie. Banker
und Spekulationen aller Art), W0 sich 1‘1}erer
Stig hoherc Profite herausschlagen 110501? 5

1

wiihrend man infrastrukturwichtige produkt‘li
ve Wirtsehaftszweige vernachlfissigte odei y}:
aber ausléindisehen lnvestoren fiberliefi. D‘”

materielle Elend in den rfickstéindigen Agrar-

zonen, das den stédtisehen Industrien 'dcn
stets ausreichenden Nachschub an hungr'gcn

‘

Arbeitsemigranten garantierte, sorgte lefmn' ‘

men mit Frances Polizei daffir, daB die Lolnic
niedrig blieben und die Kapitalisten die {1103'
Chen Profitraten kassierten, wie sie in fortgb‘

‘

schrittenen kapitalistischen Landern In” der
Einffihrung produktivitétssteigernder techni-

scher Neuerungen erzielt wurden.

x ‘

nicht mehr Herr wurde, sahen sich die alten
Machthaber gezwungen, von heute aul mor-

gen ihren alten fachistischen Idealen abzu-
schworen und die Demokratie einzufiihren,
um ihre Macht zu behalten.

nd konnten sich nur iiuBerst langsam und

fihsclig den neuen Bedingungen anpassen.

bas Ende des Burgerkriegs 1939 bedeutete

lien Sieg der rficksténdigsten Fraktionen der

herrschenden Klassen (der Oligarchie von
broBgrundbesitz, Militéir und Klerus)iiber1h-

Multinationaler Kapitalismus und alte Struk-

turschwfichen

Das ist ihnen zweilellos auch bis heute ge-
lungen. Wenn sich die erstarrten Machtver—
haltnisse der spanischen Gesellsehaft heute

«
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Die Entsolidarisierung durch >>Untergrund6-
k0nomie«

Doch mit der modernen Industrie hielt auch

der moderne Klassenkampl seinen Einzug

und brachte nieht nur die geheiligte Tradition

dcr niedrigen thne ins Wanken, sondern

auch dic Formcn der institulionellen Mach-

tausfibung. Dic spiiten 60er und friihen 7001'

J ahre standen im Zeichen der Wilden Massen—

Streiks und der autonomcn und selbstorgani-

sierten Kiimpfe in Fabriken, Stadtviertelni

Schulen und Universitéiten. Der Kampf fijr

konkretc Verbcsserungen der unmittelbaren

Lebensbedingungcn iiberschnitt sich mit dem

Kampf gegcn die Diktatur und [fir die »Demo-

kratic<< odcr fiir den >>Sozialismus<<
— Wortc,

unter dcnen sich nach vierzig Jahren Zensur

kaum jcmand etwas allzu Genaues vorstellen

konntc. Doch mit der 1976 cingcleitcten De-

mokratisierung dcs Regimes iinderte sich die

Lage von Grund auf: Gewerksehaftcn und

Parteicn der Linken und der nationalen Min-

derhcitcn traten aus dcm Untergrund hervor

und verwandelten sich in Teilhaber der etab-

lierten Macht, die cinen als Sozialpartner von

Kapital und Regierung, die anderen hielten

Einzug in Parlamente iund Stadtverwaltun—

gen. Doch wenn wir in Rechnung stellen, dafi

die Massenkfimpfe der letzten Jahre der Dik-

tatur zu groflen Teilen unabhiingig von den

lradilionellen Organisationen der Linken und

oftmals sogar offen gegen dieselben ausge-

fochten wurden, dann bietet deren Integra-

tion in den Staatsapparat und die dadurch her-

Vorgerul‘ene politische Verwirrung keine aus-

reichende Erklfirung dafiir, warum diese

Kéimpfe unter der Demokratie keine Fortset-

lung fanden.

1m GroBcn und Ganzen gesehah das Glei—

Che wie im fibrigen Europa: forderten die Ar-

beiter liéihcrc Léhne und bessere Arbeitsbe-

dingungen und warcn liberdies auch noch im—

smnde, diese Forderungcn durchzusetzen, so

muBten dic Unternehmcr ebcn andere Arbei-

ter suchcn, die aus welchcn Grfinden aueh im-

mer bereit waren, ihre Arbeitskraft zu ge-

ringeren Léhnen zu vcrkaufen. Das geschah
cinerseils in Form der Verlagerung von Indu-

strien in fiberseeische Liindcrn mit geringeren
Lohnniveaus — im Fall Spaniens, vor allcm

nach Lateinamerika —, andererseits mittels

dcr »Untergrund6konomie«
— illegale Be-

schiiftigung in Heimarbeit oder klandestinen

Kleinbetricben —, die in den letzten Jahren er-

hebliche AusmaBe angenommen hat (genaue

Daten sind nicht ausfindig zu machen, aber

Experten schétzen, daB z.B. rund 30% der

spanisehen Schuhexporte aus der »Unter-

grundékonomie<< stammen.) Aber die »Un—

tergrundékonornim ist nur ein Aspekt einer

tiefgreifenden Verinderung in der Zusam—

mensetzung der Arbeiterschaft. Zu der entso-

lidarisierenden Wirkung der endlosen Zers-

plitterung der Klasse in mehr oder weniger

krisengeféihrdete Sektoren, GroB- und Klein—

betriebe, legal und illegal Besehiiftigte, Ar-

beitslose mit und ohne Unterstfitzung, kommt

im Inneren des einzelnen Betriebs die hierar-

chische Spaltung in einen >>festen Stamm<< von

>>zuverléissigen<< Arbeitern mit Langzeitver-

tragen, einen mittleren Kreis von Arbeitem

mit Kurzzeitvertréigen und einen éuBeren

Kreis von illegal Beschéiftigten, die nach Be-

darf angestellt Oder entlassen werden. Diese

Beschéiftigungsstmktur, die in den Klein- und

Mittelbetrieben gang und gebe ist — und, ne-

benbei gesagt, in den effentlichen Diensten —,

findet ihre Entsprechung in den GroBbetrie—

ben mit der Spaltung zwischen den in die »ge-

streute Fabrik<< der illegalen Kleinbetriebe

ausgelagerten Teilfertigungsprozessen
und

der zunehmend auf die Endmontage reduzier-

ten Stammfabrik, wfihrend in den weniger ka-

pitalintensiven Branchen wie der Textil-,

Schuh- und Spielzeugindustrie ganze Indu-

striezweige in der >>Untergrund6konomie<<
versiEkern. Die Wirkung’i‘st in 'a‘llen Féillen die

gleiche: die Unternehrnen kénnen ihre Be-

schéiftigungslage der jeweiligen Konjunktur

anpassen, ohne auf die Interessen der Arbei-

ter Riicksicht zu nehmen, und schiiren zu-

gleich den Konkurrenzkampf und die Entsoli-

darisierung unter den Arbeitern selbst.

Kurz gesagt, das Kapital hat die Krise in ei-

ne Waffe gegen die Arbeiter umgewandelt.

Die Drohung mit der Arbeitslosigkeit hat das

Kréfteverhéiltnis zugunsten der Unterneh-

merseite umgekehrt. Spanien hat heute eine

der héchsten Arbeitslosenquoten Westeuro-

pas: 3 Millionen Arbeitslose, von denen rund

drei Viertel keinerlei Unterstfitzung empfan-

gen. Entsprechend waren die Arbeiterkéimpfe

des letzten halben Jahrzehnts fast durchweg

defensiven Charaktersz gegen Entlassungen

und Betriebsstillegungen und oft einfach zur

Einforderung von seit Monaten ausstehenden

Lohnzahlungen. Aber wer dort kémpfte, wa-

ren leider fast ausschlieBlich die jeweils unmit-

telbar Betroffenen — eine effektive Solidari-

srerung der noch Beschiiftigten mit den von

Stillegungen Oder BetriebsschlieBungen Be-

troffenen ist jedenfalls bis jetzt eher die Aus-

nahme gewesen.

Doch trotz seit Jahren sinkender Realléhne

und kontinuierlich steigender Unternehrner-

profite h'éren die Investitionen nicht auf zu

stagnieren. Dem spanischen Kapital ist es —

von wenigen Ausnahmen abgesehen — nicht

. gelungen, seine veralteten Produktionsstmk-
'

turen an die moderen Marktbedingungen an—

zupassen. Doch eine durchgehende Moderni-

sierung des spanischen Kapitalismus, die die

schleppende Kapitalakkumulation wieder auf

Touren bringen konnte, erforderte nieht we-

niger als eine noch weitergehende Senkung

der Reallifihne, eine effiziente Reorganisie-

rung des kapitalistischen Kommandos fiber

die Arbeit, empfindliche Kiirzungen des oh—

nehin schon fflr européiische Verhéiltnisse éiu-

Berst mageren Sozialhaush'alts und an aller—

ster Stelle die ganze Oder teilweise Eliminie-

rung von ganzen Industriezweigen — der defi-

zitéren staatlichen Schwerindustrie und der

unrentablen Klein- und Mittelbetriebc — und

eine durchgreifende Rationalisierung der ver-

bleibenden Betriebe ~ d.h. den Verlust von

weiteren zehntausenden Arbeitsplétzen. Die

Sehaffung neuer technologisch fortgeschritte-
ner Industrien bedeutete wiederum, aufgrund
des schwachen technologischen Entwick-

lungsniveaus Spaniens, einen verstéirkten Ein-

fluB ausliindischer Kapitalinvestitionen auf

Kosten waiter Teile der einheimischen Bour-

geoisie, ohne jedoch eine Aussicht auf die Er-

setzung
der eliminierten Arbeitsplétze clutch

eine neue zu eréffnen, stellt man sich den ho-

hen Automatisierungsgrad der modernen.

Spitzenindustrien vor Augen.

Verglichen mit Gonzales ist Mitterand ein

Linksradikaler

Eine solche RoBkur erforderte jedoch eine

kohfirente Planung und eine organisierte poli-

tiseh—gesellsehaftliche Kraft, die imstande

war, sie durchzusetzen. Nun zeichnet sich die

spanische Bourgeoisie durch ihre notorische

Unffihigkeit aus, ihre gemeinsamen Interes-

sen in einer einheitlichen politischen Partei Zu

artikulieren, die etwa den konservativen

christdemokrati‘schen oder liberalen Parteien
des fibrigen Westeuropa vergleichbar ware.

Unter dem Franco-Regime hatte sie derglei-

ll~
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Chen nicht notig gehabt, denn der repressive
Staatsapparat sorgte von selbst filr die not-

wendige Einheit, und innerhalb des auf die

herrschende Oligarchie beschréinkten Plura-

lismus, den die verschwommencn Prinzipien
des Regimes zulieBen, kochte jede einzelne

Machtfraktion das Sfippchen ihrer eigenen
privaten Cliquenpolitik. Daher ging aus der

Demokratisierung des Regimes keine starke

bfirgerliche Partei hervor, sondern eine Viel—

falt rivalisierender Interessengruppen. Die

farblose Union des Demokratischen Zen-

trums (UCD), improvisierte Noigemeinschaft
der zur Demokratie bckehrten Erben des al-

ten Regimes, zerbrach innerhalb weniger Jah-

re in ein halbes Dutzend kOnkurriender Split-
terparteien. AuBerdem bleiben noch die ul-

trakonservative Alianza Popular (AP) und

andererseits die autonomistischen Parteien

des baskischen und katalanischen Bfirger-
tums: alles in allem Krifte, die beim besten

Willen nicht im selben Boot unterzubringen
sind.

Demgegenfiber besaB die sozialistische Par-

tei (PSOE) samtliche Qualitiiten, die sie als

planendes Hirn des ideellen Gesamtkapitali-
sten geeignet machten: ein effiziente und lan-

desweit verankerte Parteiorganisation — prak-
tisch die einzige in Spanien —, die fiberdies den

mitgliederstéirksten Gewerkschaftsverband

UGT kontrolliert; ein Fiihrungsteam von qua-
lilizierten Wirtschaftswissenschaftlern und

am SPD-Modell Deutschland geschulten
Technokraten; ein Programm, in dem von

dem verwasserten Marxismus ihrer Exiljahre
nicht mehr die leiseste Spur zu finden ist und

demgegeniiber sich Mitterand vergleichswei-
se als Linksradikaler ausnimmt; und schlieB-

lich eine recht erhebliehe Popularitiit, die sie

auBer ihrem Namen und dem Mange] an poli-
tischer Bildung der Bevolkerungsmehrheit
auch dem Umstand verdankte, seit dem Biir-

gerkrieg in keiner Regierung mehr vcrtreten

gewesen zu sein, und die die Aussicht eroffnc-
-

te, daB die meisten Leute einer sozialistischen

Regierung Vieles durchgehen lassen wiirden,
was bei einer Rechtsregierung weitaus gréBe-
re Emporung erregen konnte.

Ein Ersatz-IWF >reformiert< Spanien
Doch den Ausschlag gab schlieBlich das

Machtwort des internationalen Finanzkapi-
tals. Im Spatsommer 1982 stand der spanische
Staat vor der Pleite. Um die aus Geldmangel
steckengebliebenen wirtschaftlichen Struk-

turreformen weiterzuffihren und die enorme

Auslandsverschuldung abzahlen zu konnen,
wartete man auf einen Kredit von 200 Millio-

nen Dollar, den ein Konsortium von 15 nord-

amerikanischen, europdischen und » japani—
schen Banken dem spanischen Konigreich an-

geboten hatte. Doch die lebensrettende Fi-

nanzspritze war an drastische Bedingungen
gebunden, die den beim Internationalen

W‘cihrungsfonds fiblichen kaum an Harte

nachstanden: Abwertung der Pesete, Sen-

kung der Lohnkosten, um die Investitionen zu

stimulieren, Erhohung der Brennstoffpreise,
cine energische Restrukturierungspolitik,

SchlieBung der defizitéiren Staatsindustrien

usw. Und die Bankiers zweifelten mit Recht

daran, daB die abgewirtschaftete und zerstrit-

tene Zentrumsregierung Leopoldo Calvo So-

telos imstande ware, ein derart unpopulares

Programm erfolgreich durchzuffihren. Eine

starke, kompetente und populare Regierung
muBte her. So blieb nichts anderes iibrig, als

fiir Oktober 1982 Neuwahlen einzuberufen,
die wie vorgesehen von den Sozialisten ge—
wonnen wurden.

Das erfolgreichste Wahlversprechen der
PSOE war die Schaffung von 800 000 neuen

Arbeitsplatzen, obwohl niemand genau zu sa-

gen wuBte, wie sie das wohl zuwege bringen
wfirden. Nach und nach stellte sich heraus, auf
welch simpler Milchmadchenrechnung dieses

Arbeitsbeschaffungsprogramm beruhte: die
Lohne miissen sinken und die Profite steigen,
damit die Unternehmer wieder Mut zum Inve-
stieren schc‘ipfen und somit neue Arbeitspléit-
ze schaffen konnen. Ein fauler Witz, den die

Regierung aber trotzdem nicht miide wird zu

erzahlen. Man kann sich leicht ausreehnen,
wie tief die Lohne der spanischen Arbeiter
wohl sinken mijssten, damit ihre Arbeitskraft

billiger wird als die ihrer hungernden Kolle-

gen in den lateinamerikanischen Elendsvier-
teln (die sich andersseits trotzdem bekannt-
lich nicht gerade besonders sicherer Arbeits-

platze erfreuen).

Es versteht sich von selbst, daB die Plane
I

der neuen Regierung in Unternehmerkreisen
ein sehr positives Echo fanden.

>>Ein Programm wie dicscs solltc die Invcstitioncn
dcr multinationalcn Untcrnchmcn nicht brcmscn,
sondcrn stimulicrcm, meinte derPriisidem von

IBM Spanien und der Vorsitzendc des Bank-

unternehmerverbandes, Rafael Termes,
kommentierte zufrieden:»Das ist gcnau das, was

das Land braucht«.

Die paradoxe >Logik< des Kapitals
Ende Februar 1983 lieB Industrieminister

Carlos Solchaga dann die Katzc aus dem Sack:

‘

Tausende von Entlassungen und Reduzierung
der Produktionskapazitéiten in der Metallin-

dustrie, im Hfittenwesen und im Schiffbau;
verstéirkte Konzentration der >>atomisierten<<

Branchen, um Rationalisierungen und Ein-

ffihrung neuer Technologien zu ermoglichen;
Reduzierung und starkere Marktoriemierung
im offentlichen Sektor; Ubertragung der Au-

tomobilindustrie an multinationale Konzer-

ne. Wie man es auch dreht und wendet, unter

m

dem Strich kommt nichts anderes heraus‘als
immer mehr Arbeitslose. Doch am Ende (JCS
dfisteren Tunnels leuchtet das Versprechcn
der neuen >>Spitzenindustrien<<, in denen (ler

Regierung zufolge Spaniens Zukunft liegcn
soll: Mikroelektronik, Roboter, Optik, Tele-

matik, SatellitenfSoftware, Militéirelektronik

und andere exotisch klingenden Sachem.

Trotz des relativen Wachstums dieser Bran-

chen ist es ein offenes Geheimnis, dalfi hier

niemals mehr als eine Handvoll hochqualifi-
zierter Facharbeiter Arbeit finden werdcn.

Uberdies hangt die spanische high-technolo-
gy-Produktion fast vollstéindig von auslandl-
schen Unternehmen ab, und damit von ent-

sprechenden Handelsabkommen mit den ent-
sprechenden Regierungen, deren Preis oft-

mals in der Reduzierung der spanischen Pro-

duktionskapazitaten in denjenigen Branchen

besteht, die der Wirtschaft anderer Lander

Konkurrenz machen konnten (Landwirt-
schaft, Weinbau, Hfittenwesen . . .).

Die Logik des Kapitals ist paradox, aber un-

ausweichlich: muB die Hilfte der spanischcn
Wirtschaft dichtgemacht werden, weil sie aul

internationalen Markten nicht wettbewerbS-

fahig ist, so muB die andere Halfte abgeholzt
werden, weil sie es zu sehr ist und der auslz‘in—

dischen Konkurrenz ins Gehege kommcn

konnte. Und manchmal ist nur schwer auszu-

machen, welcher der beiden Griinde im Ein—

zelfall ausschlaggebend ist. So wurde dflS

staatseigene Hfittenwerk von Puerto de Sf!-

gunto, eines der gréBten Spaniens, W680"

mangelnder Rentabilitéit stillgelegt, wahrend

japanische Experten schatzten, daB eine MO"

dernisierung des Werkes innerhalb von zwélf

Jahren das zweieinhalbfache dessen an Gc—

winn einbringen ko'nnte, was sie kosten Will‘-

de. Das aber hatte eine gefz'ihrliche Konkur-

renz ffir das lranzosische und italienische Hm-

tenwesen bcdeutet.

Die‘von Franco eingeleitete, von seincn

Nachfolgern durcheinandergebrachte und

Von der sozialistischen Regierung mit frischcn

Kraften wieder in Gang gebrachte industriellc

Strukturreform, die beriichtigte »reconvcr-

sién industria<< beinhaltete die Eliminierung
von fiber 80 000 Arbeitsplatzen allein 2w:—

schcn 1981 und 1986. Das brachte eine neuc

Dimension auch in den Arbeiterwiderstzmd

gegen die Entlassungen und Betriebsstillc—

gungen. Bis dahin war der typische Fall ‘der
des kriminellen Kleinunternehmers geweSCll.
der sich fiber Nacht ins Ausland verpisste und

seinen Arbeitem die Lohne fflr das letzte hal-

be Jahr schuldig blieb. Diese reagierten in def

Regel mit Betriebsbesetzungen, die ihnen al-

lerdings auch nicht weiterhalfen, da die Pro-

duktionsanlagen ohnehin nur noch Schrott—

wert besassen, die Behorden bedauemd cr-

klfirten, da sei wohl nichts zu machen und

auch die Gewerkschasften keine Lust hattcn.

sich derart aussichtsloser Falle anzunehmcn.

Jetzt aber ging es nicht mehr um ein- odcr

.zweihundert Arbeiter irgendeiner unbekann-

tcn Zubehorfabrik, sondern um Betriebe, die
zu den gréBten Spaniens gehorten, und damn
um das Schicksal ganzer Stadte und Regio-
nen. Und der direkte Verantwortliche der Ml-

sere war nicht mehr irgendein untergetauch—
ter Industriepirat, sondem die gewahlte RC—

gicrung des Landes.

Der neue >[un-10rganisierte, lokale< Wider-

stand
.

Der erste Schlag war die Schhefiung dCS

’/



staatseigenen Hz'ittenwerks van Puerto de Sa-

gzmto, einer Kleinstadt an der Mittelmeerkfi-

Ste, in der Nahe von Valencia, deren Einwoh—

ner fast alle direkt oder indirket von diesem

Werk abhingen. Als im Méirz 1983 die Anord-

nung zur SchlieBung des ersten Hochofens

und die bevorstehende Entlassung von rund

3000 Arbeitcrn bekannt wurden, trat die Be—

legschaft auf der Stelle in den Streik. Ein paar

Tage spiiter traf dcr Prasident des Unterneh—

mcns, Jose Maria de Lucia, ein, um mit dem

Betriebsrat zu verhandeln. Doch kaum im

Vcrwaltungsgebaude des Betriebs angelangt,
fand er sich von Tausenden von Arbeitern

umzingelt, die androhten, ihn nicht eher her-

auszulassen, als bis die angekfindigten MaB-

nallmen zuriiekgenommen wiiren. Der Hut-

tenbonze rief die Polizci, aber den Arbeitern

gelang es, mit Megaphonwagen innerhalb we-

mger Stunden rund 20 000 Einwohner der

SItadt zu mobilisieren, die das Gebaude um-

Zlngclten und mit Sprechchéren wie etwa »Lu—

eia, du Schwein, wir bringen dich um<< den

Forderungen der »Kidnappem wirksamen

Nachdruck verliehen. An einem Baum eines

nahcstehendcn Platzes wurde unterdessen ei-

nc Strohpuppe gehenkt, die dem entffihrten

Prasidenten ta'uschend ahnlich sah . . . Die

sonst ffir ihre Brutalitat bekannte spanische

Nationalpolizei traute sich diesmal nicht ein—

ZUgreifen, und nach zehnstfindiger Gefangen—
sehaft unterzeichnete der Schlotbfirokrat

schlicBlich die Forderungen der Hiittenarbei-

Icr. Doch kaum freigelassen, erklarte er die—

ses Zugestandnis fur null und nichtig, da es

unter Gewaltandrohung abgerungen. Als

emige Wochen spiiter ffihrende Vertreter der

PSOE vor Ort eintrafen, um die Gemfiter zu

pesiinftigen, konnten sic nur die Warnschiisse

ilirer Leibwéichtcr davor rettcn, von der Men-

gc gelyncht zu werden. Und der Betriebsrats-

Yorsnzcnde des Hijtlenwcrks erklarte gegen-

uber Journalisten: »chn die das Wcrk wirklich

schlieBcn wollen, dann mfissen sic die Arinec cinset-

zcn.« Die sozialistisehe Landesregierung von

Valencia beschuldigte als Urheber dicses ge—

Waltiitigcn Klimas abwechselnd »faschistischc

Provokatcurc<<, die Wfihlarbeit der Kommuni-

stischen Partei oder aber eine infame »Allianz

der extrcmcn Rechten und der extremen Linkcn<<.

in jedem Fall aber »bedcutungslose Minderhei-

tcn« die »schon immer gegcn die Dcmokratic wa-

I‘CI‘N,

Nichts davon entsprach der Wahrheit: die

opportunistischen verbalen Proteste der ultra—

konservaliven Alianza Popular gegcn die Re-

gierungsmaBnahmen brachten dieser keiner-

lei Sympathien ein, und die unbestreitbar fiih—

rende Rolle der kommunistischen Gewerk-

schafter im Betriebsrat {'1th im Ganzen eher

einen maBigenden EinfluB aus. Die Unruhen

von Puerto de Sagunto entsprangen der spon-

tanen Initiative der Beviilkerung einer ganzen

Stadt, die sich von Arbeitslosigkeit und Elend

bedroht sah; derselben Beviilkerung, die noch

in den letzten Parlamentswahlen mit iiberwfil-

tigender Mehrheit fiir die Sozialisten ge-

stimmt hatte.

»Nein zum Tod einer Stadt. Verteidigen wir

uns.«

HieB es auf Plakaten, die in fast allen Geschaf—

ten der Ortschaft aushingen. Die Presse

sprach von einer >>Sowjetisierung<< der Stadt,

in der nicht mehr die Regierungsorgane das

Sagen batten, sondern der mehrheitlieh kom—

munistische Betriebsrat des Hfittenwerks.

Doch das war (leider) weit fibertrieben. Der

Betriebsratsvorsitzende erklarte unmtier-

standlich in einem Presseinterviewz>>Nicht ci-

ncn Augenblick lang habcn wir versucht, einen Ar-

bcitcrrat zu schaffen. Wir respcktiercn die sozialisti-

sche Regierung, denn sic stfitzt sich auf die Wahler-

mehrheil und die Vcrfassung. chcr Versuch, die

Autoritat dcr Regicrung zu untergrabcn, hich das

Volk zu {auschema

Der Kampf von Puerto de Sagunto dauerte

fast ein Jahr lang an, mit mehreren General-

streiks der ganzen Stadt, gewaltsamen Zu-

sammenstdBen mit der Polizei, Besetzung des

franzijsischen, italienischen und deutschen

Konsulats usw. [Wer hat in der BRD je davon

gehért??]
Doch trotz allem setzten nach monatelan-

gen Verhandlungen, Demonstrationen, Pro-

testaktionen und nochmals Verhandlungen
die Behérden schlieBlich ihren Plan durch:
wenn auch mit geringffigigen Abstrichen, die

von den verhandelnden Gewerkschaften als

akzeptabler KompromiB hingestellt wurden.

Das erpresserische Rezept der Behérden war

das gleiche, das spater gegen die Werftarbei-

ter zur Anwendung kam: den von Entlassung
bedrohten Arbeitern wird angeboten, sich in

den sogenannten »Beschfiftigungsférderungs-
fonds« einzuschreiben. Damit erwerben sie

das Recht, drei Jahre lang Arbeitslosenunter-

stfitzung zu beziehen, sowie ein Vorzugsrecht
auf die in der Region neu zu schaffenden Ar—

beitsplatze. Vorbedingung aber ist der schrift-

liche und unwiderrufliche Verzicht auf den

bisherigen Arbeitsplatz. Und wer das nicht‘

tut, lauft Gefahr, entlassen zu werden und dad
Recht auf Arbeitslosenunterstfitzung zu ver-j
lieren. a

Es bleibt hinzuzuffigen, daB die Solidari

ititsbezeugungen mit Puerto de Sagunto ini
fibrigen Spanien auf rein symbolische Proteste

und Demonstrationen beschrankt blieben.

1984: die zweite Phase des neuen >[un-]orgai-
nisiertenWiderstands

‘

Der zweite Schlag traf die Werftarbeite

Nordspaniens: im September 1984 kfindigte
die Schiffbauleitung des nationalen Industrie-

instituts (Verwaltung der staatseigenen Bd-

triebe) die Entlassung von fiber 8000 Arbei-

tern der staatlichen Werften an. Aber dér
wirkliche Verlust an Arbeitsplatzen muBte
zweifellos um ein Mehrfaches hdher ausfalle,
denn von jedem Arbeitsplatz im Schiffbaii

hangen rund zweieinhalb weitere in Zuliefei-
betrieben usw. ab. Uberdies waren mehrelie
der am hittestenbetroffenen Zonen Gebieie
nationaler Minderheiten — das Baskenlan’d
und Galizien —, die sich seit jeher von den aui-
einanderfolgenden Zentralregierungen in
Madrid diskriminiert fiihlen.

In der Reaktion der Gewerkschaften g
-

geniiber den RegierungsmaBnahmen treten

von Anfang an zwei entgegengesetzte Haltuil-

gen auf (bekanntlich gibt es in Spanien kei e



.der sozialistischen Partei

Einheitsgewerkschaft, sondcrn mehrere groB-
tenteils an politische Parteien gebundenc Ge-

werkschaftsverbiinde, sowie eine Reihe von

unabhfingigen Branchengewerkschaften): die

angeschlossene
UGT und die Gewerkschaft Baskischer Ar-

beiter (ELA-STV), die der konservativen

Baskischen Nationalistischen Partei (PNV)
nahesteht, sind mit den Rationalisierungsplii-
nen im Grundsatzlichen einverstanden und

bereit, mit den Behorden zu verhandeln um,

wie sie sagen, das Beste fiir die Arbeiter her-
.

auszuholen. Die iibrigen Gewerksehaften,
wie die prokommunistischen Comisiones

Obreras (CCOO) und cine Reihe kleiner Or-

ganisationen, sehen in diesen Verhandlungen
reine Augenwischerei und mobilisieren sich

zum offenen Kampf gegen das Rationalisie-

rungsprogramm; und dies ist auch die Haltung
der iiberwaltigenden Mehrheit der betroffe-

nen Arbeiter.

Am 27. September 1984 kommt es zu den

ersten gewaltsamen Protestaktionen und Stra-

Benschlachten gegen die Polizei. In El Ferrol ,

und Oviedo errichten die Werftarbeiter Barri-

kaden, wiihrend ihre Kollcgen in Bilbao das

Borsengebéiude besetzen. Im Verlauf der fol—

genden Wochen und Monate wiederholen

sich die Zusammenstésse in dichter Folge
uind mit einem wachsenden Grad an Militanz

,

auf den StraBen von Bilbao, Sestao, Gijon,

Oviedo, El Ferrol, Vigo, Santander . . . und

greifen im Dezember auch aquzidiz(Anda1u—

sien) iiber.

Am 17. Oktober verlasst die baskische

ELA-STV den Verhandlungstisch mit der

Feststellung: »Sie habcn uns kcinen andercn ch

mchr offcngelasscn als den dcr Barrikadcn<<.
.

Von nun an stehen die Biirokraten der UGT

mit ihrer Vcrhandlungsfarce allein. Ihre Auf-

rufe zur MaBigung finden selbst unter ihren ei-

genen Mitgliedern immer weniger Gehor,
wahrend sic unter den fibrigen Arbeitern helle

Emporung hervorrufen. Die UGT—Abteilung
der Werftarbeiter von Cédiz beschlieBt im

Dezember ihre Selbstauflosung, weil die Mit-

glieder sich von ihrer eigenen Organisation
ausverkauft fiihlcn. Auf einer Demonstration

in E1 Ferrol werden UGT-Mitglieder tatlieh

angegriffen; und Betriebsrfite derselben Ge-

werkschaft beklagen sich, daB es ihnen nicht

mehr moglich ist, >>rcguliir ihrcn gewcrkscna‘ftli-
chcn Aufgabcn nachzugchcm. _In der Nacht zum}
1. Februar, ebenfalls in EL Ferrol, wird das

Haus eines lokalen UGT-Bonzen von Unbe-

kannten mit Brandbomben niedergebrannt.
Die regierungseigene Gewerkschaft wird von

Tag zu Tag unpopularer.
Unterdessen radikalisiert sich die Protest-

bewegung unter dem Druck der Gewerk-

schaftsbasis, der unorganisierten Arbeiter
und der radikaleren gewerkschaftlichen Stro-

mungen. Gingen die Proteste gegen die >>re-

conversién<< des Schiffbausektors anfangs von

den groBeren und eher gemiiBigten Organisa-
tionen aus, die im folgenden bestrebt waren,
die Proteste in das stillcre Fahrwasser von rein

symbolischen Streiks und friedlichen Massen—

demonstrationen zu lenken, (CCOO; die par-
teilose Gewerkschaftliche Arbeiterunion
USO; die linksgerichteten galizischen Natio-
nalisten der INTG und spiiter die baskische
ELA-STV), so wurden diese schon bald von

der Militanz der Arbeiter iiberholt; und im

gleichen Zug wuchs die Beteiligung von radi-

kaleren Gewerkschaftsorganisationen, die 6}-
ne weitaus kampferische Linie vertraten: dlc

asturianische CSI (Linke Gewerkschaftsstré-

mung), eine linksradikale Abspaltung der
CCOO; die baskische LAB, die sich der mill—

(amen Unabhangigkeitsbewegung der »aberr—
zalcs<< zugehorig fiihlt; die anarchosyndikali-
stische CNT-AIT, in der Zeit des Bfirgcr'

kriegs die starkste Gewerkschaft Spaniens.
heute jedoch nahezu bedeutungslos, und 0190
ganze Reihe kleinerer Kollektive, die melSt

auf lokaler Ebene arbeiten. ,

Unterdessen werden die ersten Kritikcn fl

den >>mehrheitlichen<< Gewerkschaften laul.
Niemand hat vergessen, daB CCOO nocll

D15

vor kurzem zusammen mit der UGT an silmt-

lichen >>Sozialpakten<< mit der Regierung und

dem Unternehmerverband beteiligt gewcscn
war. [Nur die CNT hatte sich diesen Paktcn

und damit auch den Betriebsr‘aten konsequcm
verweigert, was (zun‘achst) zu ihrer Isoherung

und mehrmaligen Spaltung gefiihrt hatte. SF
In einem Communiqué mehrer Gruppen bay

kischer Werftarbeiter heiBt es: »Schon r‘ch{1
ELA und CCOO wieder von der Notwcndlgkcn
ncuer Vcrhandlungen. Es macht ihnen Angst 2.11

5C'

hen, wic weil dic kémpfcrisehc Entschlosscnlicn dcr

Wcrftarbeitcr gcht, und sie lcgcn alles darauf an.

sich die Ziigcl nicht aus dcr Hand gleitcn zu lzls§Cfl~
CCOO hat unmticrstéindlich klargcstellt, daB ihrC

Organisation sich von den >wildcn und antidemokrfl'
Iischcm Mcthoden dcs Barrikadenkampfes distan-

ziert. Und ELA vcrsucht in den Werftcn von Scsmo

alles zu vcrhindcrn, was iibcr die klassischcn >Sp1“

ziergiingcx hinausgeht, wahrend sic in Bilbao dugu
nicht den Mut aufbringt, wo sogar einigc ihrer Mll—

glicder aktiv auf den Barrikadcn dabci sindm

Und-in einer Erklarung des Autonomcn A?
beiterkollektivs von Sestao (CAT): >>GcwlSSC

Gewerkschaften wollen keine frontalc Konfrontfl‘

tion gegcn die Rationalisicrungspliine, sondcrn 1f?
gen cs nur darauf an, (138 statt 8300 Entlassungcn 01“

paar wenigcr herauskommen, daB das Wort >Enllfl5‘
sung< durch >Suspendierung< ersctzt wird usw. D105



k

und nichts andrcs, sagen Sie, ist das Ziel, das es zu er—

rcichcn gilt. Das aber lréigt nicht im Geringsten zur

Vertcidigung unscrer Arbeitsplatze bei, sondern

ffihrt nur zu den fiblichen Rechtfertigungen a la

>mchr war nicht zu machen<<<.

Wahrend des von den Gewerkschaften einbe-

rufenen Generalstreiks des Schiffbausektors

am 31. Oktober, versuchten in Bilbao an die

50 Arbeiter der Euskalduna—Werft die Partei—

und Gewerkschaftsbonzen von der Spitze des

Demonstrationszugs abzudrangenz>>Die wollen

doch nur im Fernsehcn rauskommenlu Eine Reso-

lution der Betriebsversammlung von Euskal-

dUna préizisierte eine Woche spfiter, beziiglich
des >>Aktionsprogramms<< der Gewerkschaf-

ten: »Das ist kcin Aktionsprogramm, sondcrn ein

Aktions-Lfihmungsprogramml<<
Die Arbeiter der Euskalduna-Werft in Bil-

bao sind zweifellos die Zéihesten und kampfe-

rischsten unter den Werftarbeitern. Die Be—

legschaft der beiden Werke, aus denen sich

der Betrieb zusammensetzt, soll nach dem

Regierungsprojekt von insgesamt 2887 auf

200 Beschaftigte reduziert werden. Wahrend

mehrerer Monate wiederholen sich fast tag-

]ieh die Demonstrationen und StraBen-

schlachten in Bilbao. Die Arbeiter unterbra—

Chen mit Barrikaden den Verkehr auf Dureh—

gangsstraBen und Bahnlinien, besetzten den

Bahnhof und den Flughafen, und wenn die

Polizei sie mit Gummigeschossen und Rauch-

bomben angriff, setzten sie sich mit Stein-

schleudern zur Wehr, mit denen sie auBer

Steinen auch Schrauben , Muttern, Kugellager

und andere harte Metallgegenstande ver-

schossen, wie sic anf der Werft reichlich zu

finden waren. Um den schon zur Gewohnheit

gCWOrdenen Ausfallen der Werftarbeiter in

die City ein Ende zu machen, umzingelte die

Polizei das Werk mit Panzerwagen, um die

Arbeiter in die Enge zu treiben. Diese aber

Versehanzten sich im Inneren der Fabrik, die

sich innerhalb weniger Stunden in eine wahre

Festung verwandelte. Von dort aus verteidig-

ten sie sich mit Steinschleudern und Molotow-

cocktails. Der Erfindungsreichtum der Werft-

arbeiter kannte keine Grenzen, was die Um-

wandlung von Industriematerialien in effi-

ziente Angriffs- und Verteidigungswaffen an-

ging. Die gigantischen Abspritzschlauehe der

Werft kamen als Wasserwerfer zum Einsatz,

und die acht Tonnen schweren Gewichte der

Sehiffswaagen wurden zu Panzersperren um—

funktioniert. Die Zugange zur Fabrik wurden

mit schweren Eisenplatten abgedichtet. Und

le die léistigen Rauchbombenangriffe der Po-

lrzei abzuwehren, demontierten die Arbeiter

die Ventilatoren aus den Werkhallen und be-

nutzten sie, um den atemberaubenden Qualm

auf seine uniformierten Urheber zuriickzuv-

entilieren. Unter der >>Neugestaltung der

8ehiffbauindustrie<<, von der so viel die Rede

ist, hatte sich die Regierung sicher etwas ganz

anderes vorgestellt . . . Doch trotz allem wur-

fle
im Inneren der Werft immer noch gearbei-

et.

Im Morgengrauen des 23. November

sttirmte die Polizei, mit Panzerwagen und Ma-

schmengewehren bewaffnet, die Eusakluna—

Werft. Die Arbeiter setzten sich verzweifelt

zur Wehr, sahen sich aber schon bald in die

Defensive gedrangt. Die Schlaeht endet mit

emer brutalen Verfolgungsjagd durch die

Werfthallen, bei der die Polizisten riicksichts-

los alle zusammenkniippeln, die ihnen in die

Hande fallen. Ein 53jfihriger Arbeiter stirbt

an cinem Herzinfarkt. Ein Toter, zwei

schwer- und fiber 200 leichtverletzte Arbeiter

sind die traurige Bilanz des Polizeiiiberfalls

auf die Werft. Die Brutalitéit der Staatsgewalt

provoziert neue Protestdemonstrationen im

ganzen Baskenland. Fast zur gleichen Zeit

versté’u‘kt ein weiterer Mord den HaB der Bas-

ken auf die staatlichen Repressionskrafte: we-

nige Tage zuvor war Santi Brouard, Anfiihrer

der linksgerichteten Unabhéngigkeitsbewe»

gung Herri Batasuna, von rechtsextremen

Terroristen der sogenannten >>Antiterroristi-

schen Befreiungsgruppem ermordet warden,

einer obskuren Untergrundorganisationen,
hinter der viele den langen Arm von Polizei

oder Geheimdiensten vermuten.

Der lfingere Atem der Herrschenden

Nach mehrmonatigem Nervenkrieg beginnt

die Widerstandsfront der Werftarbeiter

sehlieBlich nach und nach abzubrokeln. Im— V'

mer mehr schrieben sich individuell in den

»Beschaftigungsforderungsfond« ein, aus

Angst, auBer der Arbeit aueh noch die Ar—

beitslosenunterstiitzung zu verlieren und trotz

der gegenteiligen BeschliiBe zum Boykott des

Fonds, die auf den Betriebsversammlungen

mehrerer Werften gefaBt wurden. Die Behor-

den stellen ein Ultimatum nach dem anderen;

viele unterzeiehnen den fatalen Pakt, trauen

sich aber nieht, das vor ihren Kollegen einzu-

gestehen; andere schopfen Verdacht, daB die

Behérden die Zahl der schon eingeschriebe-
nen kfinstlich hoehspielen . . . Die UngewiB-

heit verstarkt die Angst und in einer Werft

nach der anderen gibt die Mehrheit sehlieBlich

naeh; — und naeh ihr, verbittert, die Minder-

heit der Entsehlossenen und Unnachgiebigen
'

. . . Am 28. Dezember, nachdem sich laut of-

fiziellen Daten bereits mehr als die Halfte der

betroffenen Werftarbeiter in den Fonds ein—

geschrieben haben, akzeptieren auch die Ar-

beiter von Euskalduna das Linsengerieht des

Beschaftigungsfonds. Ihnen folgen innerhalb

weniger Tage fast alle anderen Werke. Nur

noch die Arbeiter der Astano-Werke in El

Ferrol weigern sich standhaft naehzugeben.

Uber 1600 von ihnen werden wenige Wochen

spiter fristlos entlassen.
'

Die notwendige Ausweitung kam (noch) zu

spfit .

Doch der Kampf der Werftarbeiter ist da-

mit noch lange nicht zu Ende. Die Arbeiter

von Euskalduna versammeln sich weiterhin

jede Woche und versuchen zugleich, sich ver-

stéirkt auf lokaler Ebene mit den Kampfen in

anderen Industriezweigen zu koordinieren. In

Gijén, Vigo und El Ferrol dauerten die Prote—

ste und StraBensehlachten noch mehrere Mo-

nate lang an. Noch Anfang Juni 85 flammten

die Unruhen in Gijon wieder auf, als es um die

SchlieBung der privaten Werft Cantabrico y

Riera ging. Diesmal setzten die Arbeiter erst—

mals auBer den bereitsvtraditionellen Barrika-

den und Steinschleudern auch selbstgebastel-

te Gewehre ein.

Trotz allem scheint die Schlacht um die

Werften heute so gut wie verloren. Aber noch

stehen ahnliche Rationalisierungsprogramme

in anderen Industriezweigen ins Haus (staatli-

Che Maschinenfabriken, Elektroartikel,

Werkzeugmasehinenbau . . .), Kfirzungen im

Sozialhaushalt und andere Maflnahmen, die

so bald nicht aufhoren werden, frisches 01 auf

das schwelende Feuer der proletarischen Un-

zufriedenheit zu gieBen. Das zeigte sich bei

dem landeSweiten Generalstreik gegen die

Kiitzung der Pensionen am 20. Juni: die Be-

teiligung fibertraf sfimtliche Voraussagen.
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Die Krisis der Gewerkschaften

Zur gleichen Zeit scheinen sich neue und

noch widersfirfichliche Formen der Arbeiter-

autonomie abzuzeichnen, vor allem was das

komplexe Verhaltnis zwischen Arbeiter-

kémpfen und Gewerkschaftsapparaten an-

geht. Die Gesamtmitgliederzahl der spani-
schen Gewerkschaften fiel zwischen 1978 und

1983 von 4,8 Millionen auf weniger als 1 Mil-

lion, also um beinahe 80%, das war teils der
Unzufriedenheit der Arbeiter mit der Kom-

prominolitik der Gewerkschaftsbiirokratien
zuzuschreiben, teils der allgemeinen Resigna-
tion in einer Periode der Niederlage, und

schlieBlich dem Umstand, daB diejenigen
Wirtschaftszweige, in denen die Gewerk-
schaften ihre starkste Verankerung besaBen,
auch die am hartesten von der Krise betroffe-

nen waren. Heute finden sich die Gewerk-

schaftsbiirokratien in Spanien wie auch in an-

deren Landern gegenfiber dem staatlichen

Krisenmanagement in einer Zwickmuhle: wo

es um massive Kfirzungen der Reallohne, tau-

sende von Entlassungen und Stillegung ganzer

Industriezweige geht, werden die altbeliebten

Mittelwege und KompromiBlosungen zuneh-

mend unmoglich. Und damit wird es fiir die

Gewerkschaftsbiirokratien immer sehwieri-

ger, ihrer althergebrachten Rolle als Vermitt-

ler zwischen Arbeiter und Kapital nachzu-

kommen. Spielen sie das Spiel des staatlich-

kapitalistischen Krisenmanagcments mit, so

laufen sie Gefahr als Vertreter der Arbeiter zu

verlieren (der Fall der UGT). Setzen sie dage-
gen auf den Arbeiterwiderstand — der unter

den gegenwiirtigen Bedingungen wenig Aus-

sicht auf unmittelbare Erfolge hat, die sie wie

friiher nachtréiglich ihren eigenen Lorbeeren

zuguteschreiben konnten —, so setzen sie nicht

nur ihre Pfi'mde als stille Teilhaber des Staats-

apparats aufs Spiel (die spanischen Gewerk-

schaften finanzieren sich zu groBen Teilen aus

staatlichen Subventionen)—[nur die im Sozial-

pakt eingebundenen, SF], sondem riskieren

fiberdies, spontane Massenbewegungen zu

entfesseln, die erfahrungsgemiiB sehr gut oh—

ne Bflrokraten auskommen. So bleibt den Ge-

werkschaftsfiihrern nur noch eine Aufgabe:
die programmierte Niederlage der Arbeiter

'

zu organisieren. Dazu ist notig, daB diese un-

ter Muhen und Opfern erkéimpft wird; die

Kamplkraft der Arbeiter muB in aufwendi-

gen, aber ineffizienten Aktionen verschlissen

werden, damit die Niederlage als unabwend-

bar, die kleinsten Zugestandnisse als groBe
Erfolge und die Bfirokraten als die Helden des

ganzen erscheinen. In Puerto de Sagunto ist

ihnen das noch relativ gut gelungen (der zu-

standige Generalsekretéir des Metallarbeiter-

verbandes muBte allerdings seinen Posten an

den Nagel hangen, nachdem er versucht hat-

te, die Schlappe als >>relativen Erfolg<< zu ver-

kaufen). Aber mit der Zeit tritt die Manipula-
‘tion ans Licht, die Arbeiter wahlen ihre eige-
nen Kampfformen, und die Biirokraten sehen
sich gezwungen, gute Miene zum bosen Spiel
der Barrikadenkéimpfer zu machen, wollen sie
nicht das Gesicht verlieren. Die Burokraten
der CCOO, die sich wfihrcnd der Kampfe der

Werftarbeiter in den Fabriken bemfihten, der

Gewalttiitigkeit der Arbeiter Einhalt zu ge-
bieten, wagten es dennoch keinen Augen-
blick, sich von derselben offentlich zu distan-

zieren, wenn Regierung, UGT und Pressc sie

—

ganz zu Unrecht seibstversténdlich — als An-

stifter der StraBenkrawalle hinstellten, wolll

in der Uberzeugung, ihrem Image als 2145m-

pferische< Gewerkschaft konne das nur zugU-

te kommen.

Die Basis und‘die unteren Gewerkschafls-
range nehmen diese seheinhafte Radikalism-

rung oft fiir bare Miinze und tragen so das ihre

zur Verwirrung bei: oft ist es schwer auszuma-
Chen, w’o die opportunistische Scheinradikali-
tat der Partei- und Gewerkschaftsappzirat‘c
aufhort und die langsame und widerspriiehli-
che aber authentische Radikalisierung der Ba—

sis anffingt. In den CCOO mischen sich dicsc

Widersprflche mit den interen Machtkéimpfcn
zwischen den diversen eurokommunistischen

Fliigeln der Kommunistischen Partei Spa-
niens (PCE) und den abgespaltenen proso-
wjetischen Fraktionen, die letztes Jahr einc ei-

gene Partei gegrfindet haben, diffuser AUS-

druck der Rebellion der kommunistischen Ar-

beiterbasis gegen den Opportunismus dCS

Parteiapparats.

. . . die neuen Fonnen der Arbeilerautono-

mic

Wie gestaltet sich nun unter diesen Bedin—

gungen das Verhéiltnis zwischen der Eigendy-
namik der Arbeiterkiimpfe und der Gewerk—

schaftsapparate? Ein Detail springt ins Auger
die offenen Zusammenstosse zwischen auto-

nomen Arbeiterversammlungen (asambleaS)
[Forderung u.a. auch der CNT-AIT,SF] 11nd

Gewerkschaften, wie sie vor zehn Jahren an

der Tagesordnung waren, mit ihren jeder pcr‘

manenten Organisation feindlichen »aszun—
bleistas<<, einer Art moderner Ratekommuni-

sten, die »Alle Macht den Vollversammlun-

gen, nieder mit Parteien und Gewerksclmf-
ten<< zu ihrer Losung gemacht hatten, sind nur

noch selten zu finden. Die >>asambleistischen<<

Stromungen, die noch existieren, haben sich



inzwischen selbst in gewerkschaftséihnhchen
Zusammcnschliissen organisiert: dazu geho-
ren die miichtige Organisation der Hafenar-

beiter und eine Rcihe kleinerer Kollektive in

andercn Sektoren.

Andererseits gewinnt man dagegen bei n5-

herer Betrachtung den Eindruck, daB die Ar-

beiter in vielen Konflikten auf die Gewerk-

sehaften zurfickgreifen, wo immer das ihren

Cigcnen unmittelbaren Interessen zugutezu—

kommen schcint, es jedoch entschieden ab—

lelmen, ihre eigenen Kiimpfe fiir die Interes—

Sen der Gewerkschaftsapparate funktionali-

sieren zu lassen. So wurde der Streik der Post-

arbeiter von Barcelona im lctzten Friihjahr

den CCOO praktisch von den Vollversamm-

lungen aufgezwungen; und im Streik der Leh-

rer Kataloniens im Mai wurden so gut wie alle

V011 den Gewerkschaftcn vorgeschlagenen

Forderungen, hinsichtiich der >>Verteidigung
der Gewerkschaftem usw. von den Vollver-

Sammlungen rundweg zuriickgewiesen.

Und die Zukunft? — Spanien ein 3. Weltland

der EG?

‘Rationalisierungen, Entlassungen, epide-
mische Arbeitslosigkcit und Elend, Kiirzun—

gen der Sozialausgaben . . . ein finsterer Sog,
der einen Betrieb, einen Industriezweig, eine

Stadt, eine Region nach der anderen ver-

schlmgt. Und nicmand WeiB einen fiberzeu—

genden Auswcg aus dieser Lage. Die punktu-
ellen Forderungen nach Aufrechterhaltungen
von Produktionskapazitfiten und Arbeitsplét—
zen 1m Jeweiligen Heimatland, die sich auf die

Konkurrenzfiihigkeit der eigenen Betriebe

beruft, konnen das Problem nicht losen, son-

dern nur geographisch verlagern.

Und hinsichtlieh der von der Linken und

den Gewerkschaften vorgeschlagenen Glo-

ballosungen (Arbeitszeitverkiirzung, Investi-

tion in neue Industrien, Schaffung neuer Ar-

beitsplétze in unproduktiven, aber >>gesell~

schaftlich niitzlichen<< Sektoren, Ausbau des

Sozialwesens . . .), bleibt es — abgesehen von

der Frage, wie weit diese unter den Bedingun-

gen des kapitalistischen Weltmarkts durch-

fiihrbar sind — mehr als zweifelhaft, ob derlei

MaBnahmen gegeniiber der globalen Tendenz

zur Automatisierung der Arbeitsprozesse

mehr als ein Tropfen auf den heiBen Stein wii-

ren. Denn diese Tendenz entspringt nicht der

Willkiir oder Unfz‘ihigkeit der Machthaber,

sondern den immanenten Gesetzen dcr Kapi-

talakkumulation (und in diesem Sinn ist auch

die Politik der >>sozia1istischen<< Regierung

Spaniens nicht >>verfehlt<<, wie viele meinen,

sondern die einzige, die ihr als Regierung des

Kapitals moglich ist): fortschreitende Erset-

zung der menschlichen Arbeitskraft durch die

Maschine war seit jeher die geschichtliche
Tendenz der kapitalistischen Entwickiung.

Daran hat sich, seit Anfang des vorigen Jahr-

hunderts die Leineweber dutch den mechani—

schen Webstuhl ersetzt wurden, auch im Zeit—

alter der Computer und der Mikroelektronik

nichts geandert: der Mafistab hat gewechselt,

aber der zugrundeiiegende Mechanismus ist

noch immer derselbe. Nur in einer radikai an-

deren Gesellschaftsordnung, ohne Kapitalak-

kumuiation, Lohnarbeit und Warenaus-

tausch, in der nicht mehr die Menschen ffir die

Produktion da waren, sondern die Produktion

fiir die Menschen, wfirde der technologische

>>Fortschritt<< auflloren, Quelle von Arbeitsio—

sigkeit und Elend zu sein, und sich in ein Hilfs-

mittel fiir die allseitige kreative Entfaltung der

Individuen verwandeln.
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Interview mit Clara Thalmann (Teil 1)

»Dem Unterdriicker ans Genick<<

von Wlnand Ehls und Axel Wagener

/Black Star Press Dulsburg—Gdtz‘lngen

. Vorbemerkung
Das im folgenden abgedrucktc Interview mit

der Schweizer Revolutionarin Clara Thal-

mann entstand im September 1984 auf der Sé-

réna. Als wir dorthin fuhren, wuBten wir

nicht, was uns dort erwarten wiirde. Wir wa-

ren in erster Linie von einem inhaltlichen In-

teresse getrieben, eine Augenzeugin der Spa-
nischen Revolution z_u sprechen, mehr iiber

ihre Rolle als aktive Kampferin in dieser ein-

zigartigen Revolution zu erfahren und heraus-

zufinden, wie sie fiber die gegenwartigen so-

zialen und politischen Konflikte denkt.

Die Woche, die wir dann mit ihr und den

anderen Kommunard/-inn/—en auf der Séréna

verbrachten — und in besonderem MaBe die

darauffolgende Woche, in der wir gemeinsam
das internationale anarchistische Treffen vom

Herbst ’84 in Venedig besuchten — lieB uns ne-

ben der bekannten Revolutionarin auch die

Clara im Alltag kennenlernen. Ihre offene

und temperamentvolle Personlichkeit erober-

= to unsere Herzen im Sturm. Deswegen, und

weil sich in ihrem Leben politisches und per-

sonliches besonders miteinander verbindet,

bezogen wir in unser Interview spontan auch

die private Personlichkeit Claras mit ein.

Der folgende 1. Teil des Interviews setzt

sich thematisch fast ausschlieBlich mit der

Spanischen Revolution von 1936—1939 ausein-

ander.

Im darauffolgenden 2. Teil (SF-21) kom-

men Claras aktuelle politische Kommentare

zur Sprache und die Erfahrungen und Ereig-
nisse, die sie gepragt haben und ihr personlich
wichtig sind.

Wir haben geschwankt ob personliche Wor-

te wie diese im Rahmen einer theoretisch aus-

gerichteten anarchistischen Vierteljahres-
schrift am Platz sind. Doch dann gab die

Uberlegung »warum eigentlich nicht?« bzw.
‘

»gerade dannl<< den Ausschlag. Dies verbin-

det sich nicht zuletzt mit einer subjektivisti—
schen Geschichtsauffassung, einer »Geschich-

te von unten«, die das Schwergewicht auf die

direkt Betroffenen, auf Augenzeugen und

Teilnehmer legt.
Bei einem Spaziergang stimmte Clara ein

Lied an: »Dem Unterdrficker ans Genick, jagt
sie fort, jagt sie fort die Despoten, hera'us mit

der Fahne der roten . . .« — sodaB wir nach ei-

ner Uberschrift fiir das Interview nicht lange
suchen brauchten.

Salud compafiera!

I

Frage: Seit einiger Zeit ist das Thema der Spa-
nischen Revolution sehr popular geworden.

Sogar die bilrgerlichen Medien sind inzwi-

schen zu Abnehmern alternativer Medienpro—

jekte geworden
— wie auch der Film, den du

und Augustin Souchy mit der Medienwerks-

tatt Freiburg vor einem Jahr gedreht habt.l

Wie erklarst du dir dieses plotzliche Interes-

se? Und was lost der Begriff >Spanische Revo-

lution< aus, wenn du ihn nennen horst?

Clara Thalmann in Nizza

Als der Putsch losging war sofort General—

streik, in Katalonien und, ich glaube, in ganz

Spanien. Und spater wurde von der Gewerk-

schaft, der CNT, das Land beschlagnahmt.
Aber das ging immer von der Basis aus — die

haben nicht gewartet, dal3 ihnen einer sagt,
was sie zu tun haben.

Das kommt, glaube ich davon, dalS die An-

archisten in den gréBten Orten fiberall diese

aterzeos2 hatten, in denen Viel Kulturarbeit

und Bildung gemacht wurde. Und dann denke

ich, liegt’s am spanischen Charakter.

Als sie nun diese Kolllektiven gegrundet
haben, haben sie keinen gezwungen, in die

Kollektive reinzugehen. Die Landarbeiter,
die sowieso nichts hatten, sind natiirlich ohne

weiteres rein.

Die Kleinbauern aber haben gesagt >nein<.

Da haben sie lange, 2,3 Tage diskutiert: >Ja, er

kann sein Land haben, aber nur soviel, wie er

selbst bearbeiten kann, mit der Familie<. Sie

haben die Kleinbauern also eingeschrankt,
aber die eigentliche Entscheidung, die war

wirklich ganz freiwillig. Ein bestimmter

Druck war da, von den Anarchisten, eine an-

archistische Beeinflussung.
Auch mit der Waffe in der Hand, natiirlich,

erst muBte ja mal der Putsch ganz ausgeriiumt
werden, es gab ja noch viele faschistische Sa—

boteure.

Interessanterweise war es ja auch so, daB

die groBen Landbesitzer nie auf ihrem Land

waren, sondern nur gekommen sind, um die

Abgaben einzuziehen. Diese Landbesitzer

hatten schon vor dem Putsch Bescheid gewuBt
und viele von ihnen waren noch rechtzeitig
weggekommen. ,

Aber die, die noch da waren, denen ging es

an den Kragen. Also die Spanier haben denen

i'r'nmer gesagt: >Also bei uns ist es sauber. Hier

gibt es keine Faschisten mehr.<

Frage: Die GroBgrundbeitzer, die noch ange—
troffen wurden, wurden also liquidiert?

Clara: Ja. Die hatten sich zum Teil mit der

Waffe in der Hand gewehrt.

Frage.‘ Wir fanden den Film >Die langelHoff—
nung< sehr eindrucksvoll. Da der Film

zwangslaufig nur ein Ausschnitt aus einem

insgesamt umfangreicheren Material scin

kann — aus produktionstechnishen Griinden —

wiirden wir geme wissen, ob der Film als End-

produkt nach deiner Meinung eine gute AUS-

wertung des Gesamtmaterials darstellt. Bist

du zufrieden damit? -

Clara: Nicht ganz. Ich hatte geme noch cinigc
sehr aufriihrende Diskussionen mit anarchi-

stischen Gruppen dringehabt.
Sehr beeindruckend war fiir mich, z.B. in

Montsone, daB diese ehemaligen Kollektivc

aus der Revolution heute zu Kooperativcn zu—

sammengefaBt sind. Die Leute dort haben

sich eine absolut anarchistische Geisteshal-

tung bewahrt, sind Anarchisten.

Frage: Wie war das moglich? Hatte die langC,

40-jahrige Franco-Diktatur nicht samtlichc re-

volutionaren Strukturen in Blut ertrankt?

Clara: Das interessasnte war, daB Franco dic

Kollektive nicht aufgelost hatte, sondern ZU

Kooperativen in seinem Sinne umfunktioniert
hatte. Denn in den revolutionaren Kollektl-

ven hatten sie wahrend des gesamten KriegaS

2,3 mal mehr geerntet, als friiher.

Da hatte natiirlich auch die Begeisterung
der Arbeiter eine Rolle gespielt. Die haben SO

gut gearbeitet, gemeinsam gearbeitet, dilB
viele von diesen Kleinbauern spater in die

Kollektive eintraten — weil es ihnen dort b65-

ser ging. Und — da ist noch etwas sehr Interes-

santes. Das habe ich erst spfiter erlebt, abe"

das kann ich trotzdem auch gleich sagen: ES

war ja Erntezeit, nicht, und so haben sic dann

ein Komitee gewahlt, den c0nsej03. Das K0-

mitee hat die Waren nach Barcelona verkauft,

aber auch an die Front, die haben sehr viel an

die Milizen geliefert. Sie haben Listen aufge-
stellt, was die Bauern brauchten und was 516

einkaufen muBten. Jeder im Dorf konnte dort

seinen Bedarf angeben. Und wenn die KO-

miteedelegierten zurfickkamen, haben sie 211-

les genau abgerechnet — vor der ganzen Ver-

sammlung.



Und wenn eincr nicht cinvcrstandcn war,

konnte er das vollig ungehindcrt sagcn—»war—

um habt ihr das eingekauft? Ist doch gar nicht

n6tig!«
— also cine totale Kontrolle.

Wenn die Versammlung nicht zufriedcn

war mit den Ein- und Verkaufern, haben sie

sic ausgewcchselt.
Abcr zuriick zu dcm Film, da muBtc man

schneidcn. Schadc, daB man Montsone z.B.

nicht mit reinnchmcn konnte. Also die Dis-

kussion mit den alten und jungen Anarchisten

dort waren uncrhort und daB diesc Kooperati-

Ven hcutc noch bestehen ist wirklich bemer—

kcnswert.

Frage: Wic kam es, daB Franco sic nicht auf—

gelost hat? Da herrschte doch ein Geist vor,

dcr ihm und seincn Kumpancn zuwider sein

muBtc.

Clam: Ja, sicher. Also Franco hat natiirlich

sofort alle LatifundiCn an dicjcnigen, die noch

da waren, zuriickgegcbcn. Ubrigens auch die

rcbublikanischcn Stalinistcn hatten schon ge-

sagt: »Man darf die Lcutc nicht einfach cnt-

cignen, man muB zuriickbezahlenf<<

Abcr die Faschistcn haben die Kollcktive

zum Tcil gelasscn. Also sic haben sic in Form

von Koopcrativcn weitcrgeffihrt und die Be-

sitzcr gclasscn —wic das im cinzclncn, gericht-

lich vor sich ging, weiB ich nicht genau.S Auf

jcdcn Fall, und das haben sic uns in vcrschic-

dcncn Dorfcrn crziihlt, haben sic als Koope-

rative wcitcrgcarbcitct.

Fragc: Jctzt fiillt mir spontan noch cin, das cr-

Ziihltc Barbara6 lctztcns. Es gibt in dem Film

cine Szcnc, wo sich Frauen untcrhalten, und

zwar iibcr dicsc Konsumheftc, diese libretasl,

die wahrend dcr Revolution an Gcldcs statt

kursicrten — vor allem im rein anarchistisch

kontrollierten freicn Tcil Aragéns. Und sie

crziihltc, daB das, so wic es im Film gesagt

wurde, cin schwcres Mticrstiindnis ist: daB

dicsc Frauen niimlich in Spanisch fiber die

Franco-Zcit bcrichtcn wiirdcn und nicht fiber

die Zcit wiihrcnd dcr Revolution — sinnge—

miiB, daB es ihnen zu dicscr Zcit gut gcgangen

sci. Stimmt das?

Clara: Nicht ganz. Also dic hatten sowieso

Angst auszusagcn, sic wollten ja crst fiber-

haupt nicht sprcchcn. Und da haben wir ge-

fragt: »Wic war’s denn untcr dcr Revolutions—

zcit?« Daraufhin haben sic erziihlt: »Wir ha-

ben gearbcitct. Man hat uns nicht gefragt,

sondcrn man hat uns eingctcilt
— >das und das

macht ihr<. Auf dicsc Weisc haben sic Frauen

und Kinder cingctcilt und dafiir haben sic ei-

ncn bestimmten Lohn bckommcn, cntwcder

Gutscheinc oder Geld. Dic Frauen haben

hall)tags gearbcitct.
Und dicsc Frauen im Film haben gcsagt:

»Man hat uns nicht gcfragt, was wir machen

sollcn. Abcr gchungcrt haben wir nic — auch

untcr Franco nicht!« Man muB das vcrstchen,

die Lcutc hattcn Angst, da war noch Spuk mit

MW

Clara: Also cin bestimmter Druck von scitcn ‘3
dcr Anarchistcn war schon da, das ist klar.

,

chero". Als wir zu dcrselbcn Zcit die Leute

auf dcr StraBe aufnehmen wollten, haben sie

gesagt: ,,Nein, nein, nein!“

Dann habe ich die Frauen und auch die al—

tcn Manner einzeln angesprochen. Da haben

sic mir dann gesagt, wie grausam es war untcr

Franco und daB fast keine ihrer Familicn ver-

sehont wordcn sei — nach dem Bfirgerkrieg.

Unter Franco konnten sic z.B. nicht einmal

auf der StraBe zusammenstehen. Mehr als 3

Pcrsonen durften da gar nicht zusammenste-

hen. Sic haben auch erzahlt, wic sic in der

Kollektivc gearbeitet hatten und daB es ihnen

da besser gegangen sci, als unter Franco —

aber nur cinzeln. Sie hatten, wie gesagt, Angst

dariibcr zu sprechen. Sehr schadc, zusammen

trauten sie sich nicht. Sic waren ganz positiv

fiir die Kollektive, aber allc haben sic gesagt:

»Das war schrecklich. Nic wieder Burger-

krieg.« che Familie hat da Lcutc verlorcn.

Frage: Eine andere Stelle, die uns noch stark

im Gedachtnis blieb, war: Da diskutierst du

mit Augustin Souchy fiber die Rollc der Ge—

walt in der Revolution. Unser Eindruck war,

daB eurem Gesprach eigcntlich ein Mtier-

standnis zugrunde lag. Du hast betont, daB es

zu Anfang der Revolution notwendig gewescn

sci, die Gcwchre zu gebrauchen um fiber-

haupt die Faschisten vollstéindig zu vertreiben

und die Kollektive erst einmal bilden zu kon—

nen.

Demgcgenfiber meintc Augustin, daB cs ei-

nc gewaltlose Revolution gewcsen sci, ohne

Zwang. Daraufhin hast du nochmal klarge-

macht, daB cs anfangs, in dcr revolutionaren

Phase, notwendig gewcsen sei, die Gcwchre

sprechcn zu lassen. Daraufhin erwidcrte er .

sinngemaB: »Ja, das war aber nur anfangs.

Aber die Kollektive selbst, das war ein friedli-

ches Werk!« Und unserer Meinung nach hast

du das eigentlich gar nicht bestritten. Du hast

ja soeben selbst die Freiwilligkeit bei der Or-

ganisation hervorgehoben, wonach die Kon-

trolle von unten gewéihrlei'stet war. Habt ihr

aneinandcr vorbeigercdet?

Aber wie sic z.B. consejos" gebildet ahcb,

da waren die Anarchisten oft in der Minder-

heit, andere Organisationen, wic die UGT’
waren daran genauso betciligt.‘°.

Souchy selbst hat ja nicht einen SchuB abgc-

geben (Iacht). Er ist im Grunde ein Pazifist

und wolltc nicht zugebcn, daB die Kollektive

sich ohnc Gewalt nicht hatten bilden konnen.

Wer dr‘angt uns denn die Gewalt auf? Das ist

doch immer die Gegenseite, nicht?
‘

AuBerdcm hatte ich mit ihm immer diesc

Diskussioncn, fiber die Kompromisse, dicdic;
Aarchistcn gemacht haben“.

Frage: Darauf wollten wir gleich noch geson-

dert eingehen.

Clara: Auf jcden Fall, was diesc' Gewaltge-
schichte bctrifft, wollte er immer, daB alles

stockfriedlich war. Dabci waren die Kollekti-

visten auch bewaffnet. Sie muBten regclmaBig
Wachen aufstellen. Denn da wurde geschos-
sen. Irgcndwo gab es immer noch Faschistcn

oder Kleinbiirgcr,. die mit der Revolution

nicht einverstandcn waren. Die waren nicht

unbewaffnet und haben vom Wald aus, oder

sonstwoher, geschossen.
Wir selbst sind spater auch Wache gcstan-

den'in den Kollcktiven, da, we die Faschistcn

nicht schr weit weg waren.

Frage: Wic war denn dein Eindruck von Au

gustin selbst? lch entsinne mich an cine Stcll

in eurem Buch,” da schreibt ihr dariibcr, wij
ihr-zu Beginn dcr Revolution nach Barcelona

kommt um zu den revolutionaren Milizen Zil
stoBen. 1hr geht in das Hauptquarticr derl
CNT‘3 und da sitzt Augustin in seinem BiiroF

Ihr fangt gleich ein Gespréich iibcr die Chan:

cen der Revolution an, die ihr schon skeptiscli
beurteilt — durch die anarchistische Regiel
rungsbeteiligung, usw.

- und er sagte zu euchi
»Ja, liebe Lcutc, so wie ihr habe ich auch

ma!



gedacht, aber hinter dem Biirotisch sieht die

Sache ganz anders aus!« und da schreibt ihr:

»Das war fiir uns eine kalte Dusche.«

Danach hast du ihn praktisch 40 Jahre nicht

mehr gesehen. Was war dein personlicher
Eindruck, als du ihn nach so langer Zeit wic-

dergesehen hast?

Clara: Also er ist ein lieber, pazifistischer
Mensch gewesen. Er horte sich alle Meinun-

gen an, wurde nie bose, eben ein eigenloser
Mensch. Er war, schwer zu sagen, also man

brauchte natiirlich Leute wie ihn, fiir die Re-

volution. Mann kann aber nicht sagen als Bii—
'

rokraten — also er selbst hat ja personlich nie

profitiert. Er war wirklich integer und fiber-

zeugt von seinem Ideal.

Was die Sache von damals angeht, wir stan-

den vor scinem Tisch und sagten: »Ja seid ihr

denn verrfickt, ihr Anarchisten? Wieso macht

ihr solche Kompromisse mit den Stalinisten,
mit den biirgerli'chen Parteien, mit der Regie-
rung in Katalonien?« Die Anarchisten wollten

ja nicht die Macht, aber die Kontrolle in Kata-

lonien war in den Handen der Milizen und des

Milizkomitees”. Da waren die Anarchisten in

der fiberwaltigenden Mehrheit. Du konntest

nichts machen ohne einen Stempel von der

Miliz. Dort haben die Anarchisten die genera-

litat” anerkannt und sind ja spater auch in die

Regierung gegegangen‘“. Sie haben also Ent-

.scheidungen getroffen, die genau gegen ihre

ganzen Prinzipien waren. Das war die groBe
Diskussion.

Und da in diesem Bfiro sagte er uns: >>Man

muB die Probleme sehen. Heute sitze ich hin-

ter dem Tisch und sehe die Probleme.« —Viel-

leicht haben wir die nicht genug gesehen, das

kann sein. Denn es gingja auch darum: die Fa-

briken hatten zwar gearbeitet, aber batten

dann keine Rohstoffe. Man muBte auch

Rficksicht nehmen auf die Republikaner, die

diplomatischen Beziehungen usw.l7 Aber

Frankreich war ja das groBe Problem. Frank-

reich hatte einen Freundschaftsvertrag mit
der Spanischen Republik und hat doch die

Grenzen total abgeschlossen.
Wozu dann noch Kompromisse machen?

Denn die Regierungen auf der internationa-
Ien Ebene, die Frantosen, lieferten ja sowieso

keine Waffen! Wenn auch manche Waffenlie-

ferungen iiber Hintermanner durchkamen
und durch Schwarzmarkttausch. Aber das

war, wie gesagt, die groBe Diskussion, und

der Augustin Souchy hat die Probleme damals
So gesehen, wie von Regierung zu Regierung.

Frage:Kennst du den englischen Anarchisten

Vernon Richards? Er war ein Freund der Ber-

nierisl8 und unterstiitzt auch heute noch die

anarchistische Zeitung Freedom aus dem Lon-

doner East—End?

Clara: Nein.

Frage: Er hat mir jedenfalls mal geschrieben,
daB Augustin nach dem Ende des II. Welt-

kriegs ffir die Gn‘indung einer Art Syndikali-
s'tischer Partei eingetreten sei, die auch an

Wahlen hatte teilnehmen sollen; eine Sache,
von der ich nie etwas gehc‘irt habe.

Clara: Ich auch nicht.

Frage: Kannst du dir das vorstellen, als Anar-

chist fiir eine Partei?

Clara: Ja. Kannst du dir vorstellen, daB Anar-

chisten wie Garcia Oliver, Federica Montse-

nyl9 in die Regierung gehen?
Das hat Augustin aber auch akzeptiert. Wir

haben zusammen hefrig dariiber diskutiert.

Sagte er: »Ja, wir haben gedacht, daB die

Kommunisten sich bessern.« (lacht)

Frage: Woran denkst du spontan als erstcs,

wenn du die Begriffe >>Spanische Revolutiorm

und >>Spanischcr Burgerkrieg<< nennen horsl?

Clam: Die Kollektivisation!

Diese unwahrscheinlich spontane Handlung
von den Bauern und Arbeitern. Also in Bar—

celona, da haben sie fiberhaupt nicht gefragt,
sondern sofort die Fabriken besetzt — sofort!

Dabei haben sie fibrigens die alien inge—

nieurs, Techniker, usw., iibcmommen, Wenn

sie weiterarbeiten wollten. Das gab es sehr

oft, — aber unter der Kontrolle der KomirccS.
die dann gebildet wurden.20

Das war ein groBer, ein so totaler Untcr-

schied zu RuBland. Die Arbeiter und Bauern
haben das wirklich selbst organisiert. 2.8. m

Huesca, da wo wir vor kurzem waren
— und lei-

der ist das nicht im Film — haben sie total, allcs

kollektivisiert, die Coiffeure, samtlichc

Handwerker, alles. Das ist wirklich eine anar-

chistische Bastion gewesen! Und heute noch,

wenn man mit den Leuten redet — es ist nocli
was da. Bei den Jungen nicht mehr, aber box

den Alten ja. Die hangen immer noch an die—

ser Idee.

Doch nochmal zuriick zu den revolutions-

feindlichen Einfliissen. Die Regierung kam

dann mit dem Dekret“. Unter anderem bc-

sagte es, daB man Fabriken bis zu 100 Arbci-

tern nicht kollektivieren sollte. Dies war einc

Reaktion auf auslandische Einflfisse. Die Ei-

senbahnen waren zum Teil in belgischem Bc-

sitz. Es gab viele Betriebe, die vor allem in

englischem und franzosischem Besitz waren.



Und das Dekret sollte auch diese auslandi-

schcn Interessen besanftigen. Davon erhoffte

man sich eine ausléindische Unterstiitzung
—-

die ja dann doch nie kam.

Und —ha, das ist lustig, da kann ich jetzt was

einbringcn. Vor dem Krieg war ich schon mal

in Barcelona, ich glaube es war 1934. Don ha-

be ich bei cinem groBen deutschen Textilindu-

stricllcn gearbeitet
— und zwar als Kindermad-

chcn. Dort stellte ich mich also vor und habe

gesagt, daB ich ausgebildete Montessori-

Schfilerin bin”. Als Schweizerin wurde ich

sofort cingestellt (lacht). Da habe ich man-

ches erlebt. Sie hatten 2 Kinder, die haben

mich vcrgottert, weil ich gesagt habe: »Ihr

kénnt Kleider zerreiBen<<, und fihnliches. In

Barcelona gab es den deutschen Klub, und

dieser deutsche Klub hatte einen wunderba-

ren Park. Da waren alle diese vornehmen Kin—

dermiidchen, dic natiirlich was »besseres« wa—

rcn als ich. Meine Freundin hat iibrigens bei

einem Baron von Schenk zu Schweinsberg ge-

arbeitet (lacht).
Also wir sollten immer in diesem Park. Dort

haben wir uns kurz gezeigt, daB wir da waren,

und sind dann mit den Kindern in den Wald

und haben uns ausgetobt.
Ein anderes Mal kamen die Kinder von der

Schule — es waren ein Junge und ein Madchen

— und sagten: »Komm, Clara, wir spielen

Kommunisten und Nazis. Du bist eine Kom-

munistin und wir sind die Nazis.« Der Vater

war natiirlich Offizier im Krieg gewesen und

cr hatte so cine schone Truhe — da waren

Helm, Sabel und all das ganze Zeugs drin. So

sagte ich: >>Okay, spiclen wir.« Und dann hab

ich sie zusammengehauen (lacht). Da sind sie

weinen gegangncn, zur Mutter. Sagte ich:

»Dic Nazis haben cben vcrloren, was kann ich

dafiir.« Und sie: »Ja, sie miissen doch verste-

hen, sic konnen doch mit Kindern nicht . . .«

Und ich: >>Wisscn Sic, Montessori hat als

grundsiitzlichcs Erziehungsprinzip: man muB

jcdcs Kind crnst nchmcn, bei allem, was ist.

Wenn sic Nazis spielen wollcn und ich Kom-

munist —wcnn ich stiirkcr bin . . .«

Diese Lcutc hattcn typische Freunde. Tex-

tilindustric — darum komm ich drauf — war

sehr stark in deutschcr Hand. Darunter gab es

auch jiidischc Deutschc. Da kommen die bei-

dcn Kinder doch von der Schule und fangen

an, gegcn die Juden daherzureden. Sag ich:

>>Was hat euch dcnn der Jude gemacht?«
-

»Nichts«, sagen sie, »die sind nur so . . .« Sag

ich: »Und die Freunde? Ihr habt doch Freun-

de« — die haben ja immer groBe Gesellschaf—

ten gcgcben
— »die sind doch auch Juden, die

sind doch irgendwer! Was konnt ihr denn da-

ffir, daB ihr keine Juden seid?« Daraufhin ge-

hcn sie zur Mutter: “Mutter, in der Schule hat

man uns gcsagt, >die Juden sind schleehte

Lcute< und da sagt uns doch die Clara >die und

die Lcutc, das sind ja auch Judcn<«. Sagt sie:

>>Ja, wiBt ihr, das ist nicht dassclbe, das sind

Ausnahmen, das sind sehr liebe Menschen!«

Stcll dir vor, ganz kleine Kinder und wie die

das schon cingehiimmert bekamen!

Also das hat die DAS-Gruppe sehr gut be-

schricbcn, was nach dem Putsch mit den Nazis

in Barcelona uind ihrem Besitz passierte
—— wir

haben spiiterja dann auch in einer ehemaligen
dcutsehen Nazi-Wohnung gewohnt und ge-

schlafen. Dic ganzen Nazi—Gotter, der Klub,

die Schule, alles wurde beschlagnahmt. Und

das schonstc Erholungsheim fur die DAS-

Gruppc — also einfach fiir Anarchisten — das

lag in diesem Park, wo Wir frfiher immer ge-

spielt hatte — ein ganz tolles, schones Heim. Es

war in erster Linie ein Platz fiir diejenigen, die

geradc erst angekommen waren und nicht

wuBten, wo sie schlafen konnten. Die Initiati-

ve zu diesem Heim ging von den Milizen aus.

Also das eine gehort zur Vorgeschichte,
und das andere wurde spater daraus.

Der Baron von Schweinsberg, was haben

wir gelacht.
Sein Junge war ein zurfickgebliebener Jun-

ge. Er war 3 Jahre alt und wir sollten ihn mit

»Herr Baron<< ansprechen. Die Mutter war ei-

ne sehr schone Frau. Eigentlich aber waren es

arme Kinder..WeiBt du, die war wunderschon

und der Mann war in der Industrie und am

Abend gingen sie wunderschon aus. Die wa-

ren praktisch keinen Abend zuhause, immer

auf Ballen usw. Und die Kinder muBten wir

ins Bett bringen, immer getrennt.

Frage: Die nachste Frage geht darauf zurijck,

daB ja im republikanischen Lager von Anfang
an ein unaufloslicher Konflikt zwischen den

Revolutionfiren und den Biirgerlichen be—

stand, und dieser Konflikt ist vielen auslandi-

schen Teilnehmern und Beobachtern in den

Anfangen verborgen geblieben.

/
/fl4{4§ «

Clara Tha/mann, geb. Ensner
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Clara: Oh ja, natiirlich. 2

Frage: Wann hast du ihn bemerkt? 1
t‘Clara: In den ersten Tagen. Wir haben sofor

gemerkt, daB die Stalinisten mit den KollektiJ

Vierungen nicht einverstanden waren und dad
sich auf der anderen Seite die Arbeiter fiberJ

haupt nicht darum gekfimmert haben, ob ct:

was, das sic in Besitz nahmen, auslandische

Eigentum war oder nicht. Es war so offen,
sichtlich, daB die Kommunisten vor der Sozial

len Revolution, der anarchistischen Revolu-l‘
tion Angst hatten. [

Also sehon da war spiirbar geworden, daB

die Kommunisten bloB die Republik verteidi

gen wollten — sie wollten nicht >zu weit< gehen
Die Kommunisten, die Frente Popular, usw?‘
waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht offen
gegen die Revolution, aber daB~ sie sic einL

grenzen wollten, das war ganz klar.

Und nach 3,4 Monaten hast du schon irr

StraBenbild einen Wandel gemerkt: die Klein

biirger waren wieder mit Hfitchen und Kra

watte auf den Ramblas — aber das beschreibt

der Orwell ja vielbesser”. Die Tendenz de‘

Stalinisten, daB sie gegen die Soziale Revolu-

tion waren, ohne daB sie sie kontrollieren

konnten, das haben wir sofort gesehen. i
l
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Frage: In eurem Buch habt ihr ja auch gleich
die >offizielle Politik< der Anarchisten, wenn

man das mal so, bezeichnet, kritisiert: alles

das, was in Richtung Beteiligung an der Re-

gierung ging, oder die Tatsache, dais sie der

Militarisierung der Milizen zugestimmt ha-

benzS — was Augustin Souchy fibrigens als

schwerwicgendsten Fehlcr bezeichnet hat26 all

diese Dinge habt ihr gleich von Beginn an kri-

tisiert. Nimmt man jetzt all diese Fehler in Be-

tracht: hatte die Revolution tatsiichlich eine

Chance, wenn die Fehler rechtzeitig vermie-

den worden waren?

Clara: Also nach unserer Meinung wiire es

richtig gewesen, keine Kompromisse einzuge-
hen. Nun muB man sehen, wie schwierig das

natiirlich war: 1. das Problem der Waffenlie-

ferungen und 2. die Politik der Sowjetunion.
Und in Madrid waren ja die Republikancr in

der Mehrheit. Denen, die nicht fiir die Kollek-

tivierungen waren, muBte man ja auch Rech—

nung tragen
— auch das Kleinbiirgertum ist das

hinzuzuzahlen”. Aber: in, Katalonien, Hues-

ca, Aragon herrschte ja so eindeutig eine revo—

lutionare Situation, hatten die Fabrikarbeiter

und die Bauern so eindeutig die Kontrolle

fibernommen.

Wir haben das lange fiberlegt — auch jetzt
vor kurzem mit Souchy, der sagte: »Ja, Fehler

rnachtman in jeder Revolution!«—und wir ka-

men zu dem SchluB, daB man keine Kompro-
misse hatte eingehen dilrfen. Was batten die

Madrider denn machen konnen, die Leute in

Valencia? Die waren ziemlich stark, — also die

Republikaner und Sozialisten waren durchaus

Starker als die Anarchisten dort.

Aber auch dort waren ja die Kollektivisatio-

nen!

Frage: Auch in der Levante?

Clara: Auch in der Levante, ja.
Und so haben wir gesagt: »Man muB den

_ Krieg durch die Soziale Revolution gewinnen
und nicht auf Bfindnisse mit dem Bilrgertum
setzen, also keine Kompromisse eingehen.«

Das Interessante ist ja, daB diese Kollektive

sehr gut gearbeitet haben, alles sehr gut orga-
nisiert war.

Am Anfang gesehah es mit weniger Koordi—

nation und militarisch war es auch nicht im-

mer sehr gut organisiert. Aber mit der Zeit‘

klappte das eigentlich ziemlich schnell, das

muB ich sagen.

Dann war es ja auch so, daB es in Katalo—

nien bis zu 70%, 80% Arbeiter waren, die ge-

kampft haben — viel mehr als Burgerliche, und

Mittelstand sowieso nicht. Wir haben deshalb

gemeint, die Gegend, die revolutionar war —

sowohl in der Industrie als auch in der Land—

wirtschaft — wenn die auf ihrer Basis bleibt,
und nicht nachgibt, dann kann die Madrider

Regierung doch nicht einen Krieg im Kriegl
auslosen! Denn schlieBlich, was ja das Dolle

war, mit den wenigen Waffen, die die Anar-

chisten hatten, haben sie doch die faschisti-
schen Kriifte ziemlich schnell erledigt und die

Front dann sehr lange gehalten — vor allem in

Aragon.
Da hatte man nicht nachgeben dtirfen.

Denn wir haben gesagt, und nicht nut wir,
auch in Diskussionen an der Front kam das:

Die Erfahrungen, die die Menschen in Sfid-

spanien haben, wo sie seit langem wissen, wie

sie das Leben und den Kampf organisieren

mfissen, wenn diese Erfahrungen in einem

Guerillakrieg angewandt werden, daB das

dann eine groBe Wirkung haben wird —

gegcn

Franco!

Wir haben sofort gesagt und verlangt:
»Nr.1, sie miissen Marokko als selbstandig er-

klaren, autonom, es abtrennen.« Davor hat-

ten sie Angst, die Madrider, das haben sie

nicht gemacht.
Das ware das erste gewesen. Denn wieviel

Araber waren da in der Armee mit Franco!

Stell dir vor, man hatte gesagt: >>Jetzt seid ihr

hier autonom. Ihr konnt machen, was ihr

wolltl<< —was das fiir eine Wirkung gehabt hat-

te! Das hatte man nicht verheimlichen kon-

nen.

Die Anarchisten haben dazu »Ja« gesagt,
aber die Madrider haben eben nichts ge-

macht. Deshalb hatte man das eben laut und

deutlich schreien sollen!

Frage: Dann kam es ja im Mai 1937 zum soge-
'nannten »Spanischen Kronstadw, wie ihr das

in eurem Buch nennt, zu den sogenannten

>>Mai-Ereignissen«.28 Da trat ja auch zum er-

sten Mal eine sehr interessante Gruppe mit-
dem Namen Amigos de Durruti (Freunde
Durrutis)29 an die Offentlichkeit. Von dieser

Gruppe ist bis heute sehr wenig bekannt. Man

findet kaum Veroffentlichungen —

Clara: Ich hab von denen noch Flugbliitter
hier.

Also, pardon, das bringt mich auf die Fragc
der Militarisierung. Da war es gerade dicSCf

Carl Einstein30 auch, der sagte: »Es mulfi einc

bessere Organisation her. Selbstverstandlich
mfissen wir mehr Waffen haben. Natiirlich

muB es eine nicht—bfirgerliche >Militarisic—

rung< sein, d.h. eine verbesserte militarisclie

Koordination muB hergestellt werden<<.

Die Militarisierung hat dann z.B. bedcutet.

daB auch die militarischen Rang— und Gradun—

terschiede wiederkamen — revolutionare Er—

rungenschaften wurden also wieder rfickgfin-

gig gemacht. Das hat die Anarchisten, allC

Revolutionare, auch demoralisiert. Die Waf-

fen, die sie sich erhofft hatten, als sie der Mili-

tarisierung der Milizen zugestimmt haben, die

haben die Stalinsten bekommen und die RC-

publikaner.
Da hatte man ebenfalls nie nachgeben sol-

len, nie! Und Durruti hat da auch ge-

schwankt“. Er hat natfirlich die Problemc gc-

sehen, die es gab.
Da war z.B. ein Angriff auf die Faschisten

—

0b bei Huesca, oder ob bei Llerida, das wciB

ich nicht mehr, auf jeden Fall ging es gcgcn

Zaragoza. Die Anarchisten, die POUM, diC

Esquerra Republicana und die UGT, sowie

die Kommunisten, die PSUC, hatten sich ab-



gesprochen, daB alle zusammen angreifen.
Die Kommunisten und die Esquerra .hatten

sogar Kanonen. Aber mit dem gemeinsamen

Angriff klappte es nicht, sie haben die Anar-

chisten angreifen lassen und selber erst spater

eingegriffen. Es gab fiirchterliche Verluste.

Und da kann ich mich an eine Versamm-

lung mit Durruti erinnern, wo er ganz klar sag-

te: »Es ist eindeutig, daB die Stalinisten uns

vernichten wollen.« Die haben gedacht: »die

sollen sich dort ausbluten.«

So hat es dann auch von anarchistischer Sei—

te aus geheiBen: >>Wir brauchen jetzt eine Ar-

mee mil Disziplin.« Denn in den Milizen war

es ja so: wenn einer weg wollte, konnte er weg

—

er war ja nicht eingezogen. Oder wenn er

ma] auf Urlaub ging und nicht wiederkam — al-

les war total freiwillig! Die Disziplin — das

schreibt ja auch Orwell - war aber trotzdem

da!

Frage: Weil sie aus revolutionaren Strukturen

hervorging, sich eben nicht auf den verhaBten

militiirischen >>Kadavergehorsam<< der bur-

gerlichen Ordnung, auf Autoritarismus grun—

dete?

Clara: Ja!

Frage: Um noch einmal kurz auf die amigos

zurfickzukommen, kanntet ihr einige von 1h-

nen personlich?

Clara: Jaja. Wir kannten den Jaime Balius, er

ist ja jetzt gestorben. Wir haben mit ihm zu-

Sammengearbeitet, waren mit in der Gruppe

drin, haben wéihrend der Maitage zusammen

Flugbléitter vcrteilt.

Es warcn alles tollc Kerle - das waren die

grundsiitzlichen Anarchisten!

Jetzt fallt mir abcr noch ein zweites ein, was

mit der Frciwilligkeit der Milizen zu tun hat

Und was mich ungeheuer beeindruckt hat.

Durruti hat mit allen an einem Tisch gesessen.

Da gab es praktisch keinen Unterschied. Ob-

wohl Durruti und seine Leute schon eine Art

Generalstab hatten, wo Besprechungen statt-

fanden. Dort habcn sie militéirische Angele-

genheiten besprochen. Man konnte ja nicht

immer genau alles offentlich sagen, was sie

plantcn — ein Angriff muB ja auch eine Uber—

raschungsgeschichte sein. Aber es war wirk-

liCll eine einzigartige Demokratie! Man wuB-

t8, wenn man in eine Hundertschaft kam,

muBte man nicht wiihlcn — wer jetzt der >Lei-

ter< ist, dcrartiges hat man fiberhaupt nicht ge-

macht. Es wurde alles besprochen~wir hatten

So cinige Scharmiitzel — es wurde nachher alles

besprochen, was da falsch gelaufen war. Und

wer nicht fz’ihig war, der wurde abgesetzt. Das

war das Einzigartige!
Und zur Militarisierung will ich noch etwas

Interessantes sagen. Die erste Einstellung —

auch von Durruti — war: »Wir haben wenig
Waffen — wir machen Guerillakrieg!« dann ist

er irgendwie eingeschwenkt und hat verlangt,
daB die (Miliz) Einheiten geschlossen in die

(regulare republikanisehe) Armee kommen.

Dort haben sic natiirlich sofort versucht, alles

ins Gegenteil umzukehren.

Ifmgc: Die Hauptthese des Augsburger Histo-

rikers Berncckcr besagt, daB damals in Spa-
nien enorme Chancen zur Verwirklichung ei-

ner sozialen Revolution bestanden, wie man

sie vorher — und nachher — nie gesehen hat;
zum 1. Mal frei von der Gefahr einer kommu-

nistischen Parteidiktatur.

Nun wé‘u‘en aber diese Chancen, die bestan-

den haben, ‘durch Fehler der Anarchisten

nach und nach geringer geworden, bis sie

schlieBlich unmoglich geworden seien. Und

dann sagt er, daB diese Fehler deshalb aufge-
kommen seien, weil die Anarchisten eine un-.

geniigende Theorie besessen batten.

Sie seien auf die Revolution nur ideell vor—

bereitet gewesen, aber nicht auf die notwendi-

gen organisatorischen Schritte ffir den kori—
kreten Neuaufbau und -ausbau der revolutio-

naren Gesellschaft — nachdem der‘Feind, die

Faschisten, einrnal besiegt war. Das ist seine

Grundthese.

Wiirdest du — ihr habt ja bereits damals an

Ort und Stelle'eine ahnliche Kritik geauBert —

in einer Art politischer SchluBbilanz zur So—

zialen Revolution in Spanien Von 1936/37 die-

ser These zustimmen kennen?

Clara: Ich wfirde sagen >nein<, Natiirlich, viel-

leicht sind sie nicht genug darauf eingegan-

gen, was die politischen Parteien gemacht ha-

ben. Aber praktisch war es doch so, daB am

Anfang, mit den Milizkomitee alles geklappt

hat. Das allerwichtigste zu anfang war, daB es

genug zu essen gab. Das hatte es in noch kei-

ner Revolution gegeben — dazu noch im Krieg;
erstens das. Und zweitens haben sich dann

nach und nach auch die Fabriken von der

Koordination her weiterentwickelt. Da gab es

Fabriken, die sehr viel verdient haben. Eine

Fabn'k z.B. hatte Hi‘ite gemacht. Die haben

sich nach dem Beginn der Revolution sofort

umgestellt auf Mfitzen — und haben glanzend
verdient. Eine andere Fabrik hatte Defizite.

Da haben sie zuallererst gesagt: »40-Stunden-

Woche!«, spiiter dann aber beschlossen:

»Nein, wir mfissen den Krieg gegen die Fa-

schisten gewinnen, wir miissen Ringer arbei-

ten!«

Und dann, also das ist groBartig, die Sache

mit dem Sold. Das gilt auch fiir den Arbeits-

lohn. Jeder hat seine 10 Peseten bekommen.

Das hatten die Anarchisten natfirlich von den

Banken geholt. Ich hatte mich immer gefragt:
»Woher haben sie das Geld?« Alle, auch die

Arbeiter, haben 10% Lohnerhohung bekom-

men. SchlieBlich haben sie nach und nach

Verbindungen untereinander organisiert.
Denn da, wo sie gut verdient haben, da wurde

der Profit sofort verteilt — da Wurde ganz groB
verdient.

Dann haben sie Verbindungen zu den ande-

ren Fabriken hergestellt und gesagt: »Nein, so

geht das nicht. Andere Kollektive verdienen

weniger, ihr mfiBt also eure Uberschiisse ab-

geben!« Das hat auch geklappt. Die ganze Or—

ganisation, also die gesellschaftliche, hat ein—

fach geklappt.
Und hatte weiter klappen konnen - es

brauchte eben eine gewisse Erfahrung,
— im

Gegenteil (zur These Bemeekers) also!

Das muBte sich erst einmal entwickeln.

Aber der Anfang, das wichtigste, war da. Und

natiirlich, wenn man, wie der Souchy sagt,

>>hinter dem Bfirotisch steht<<, so sieht er na-

tiirlich gewisse Probleme besser. Was haben

sie in den Metallfabriken gemacht?
— Sofort

umgestellt und Handgranaten produziert.
Und dann haben sie camions genommen,

also Lastwagen, haben sie mit Bleeh verklei-

det und Panzer daraus gemacht.
Ganz toll! Es hfitte sich organisiert

-— ohne

Staat — und das war es ja gerade!
Dann kamen diese diplomatischen Ge-

schichten — Einfuhr von Staat zu Staat. Ge-

schiifte batten die auch gemacht, auch die

- Revolution

_Entwicklung nachgezeichnet. Die

’
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tion war ihre Antwort auf den faschi-
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lm vorliege‘nden Buch werden die

einzelnen Stufen der revolutionéren

Grundlagen und Prinzipien der

Anarcho-Syndikalisten werden dar-

gestellt, lhre Erfolge und Fehlschla-

ge im Verlaufder Revolution werden
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Franzosen. Wenn sie Geld verdienen konnen,
batten sie das auch gemacht — es wurde teuer

genug bezahlt. In unserer Gegend waren die

revolutionaren. Umwalzungen nicht so dra-

stisch, wie in Katalonien. Aber wir haben im-

mer vertreten: »Keine Kompromisse! / Es

wird sich organisieren — ohne Staatl<< Darauf-

hin haben die Anarchisten gesagt: »Wir haben

die Okonomie, wir haben die Fabriken — sol-

len die doch Politik machen!«

Es kam dann eine Situation, wo nicht mehr

soviel Geld da war und Madrid, wo die Politi-

kersaBen, sollte ausgeholfen werden. Da ha-

ben die Anarchisten sich geweige'rt.

Was ware geschehen, wenn die Madrider

Anarchisten die Bank gestiirmt hatten? Sie

hatten ja die Waffen. Warum haben sic das

nicht gemacht? Eine kleine Gruppe hatte ge-

niigt. Nachher ging das ganze Geld nach RuB-

land. Wir haben immer gesagt: »Stfirmt doch

die Bank dort!« Aber davor hatten sic irgend-
wie eine Scheu.

Genau wie bei dieser Sache im Hafen von

Barcelona. Da lag ein riesenrussisches Schiff

vor Anker, mit Waffen an Bord und sehr viel

I ebensmitteln. Aber sie entluden es nicht.

Die Docker waren ja alle in der CNT, und

sic wollten das Schiff stfirmen. Aber irgend-
wie ging es politisch nicht. Die Stalinisten ha-

ben dann die Bedingungen gestellt- »Die

POUM muB aus der Regierung raus und erst

dann laden wir aus!«

Das war so, daB wir dicsen Druck standig
geradezu vor Augen hatten. Erst als die Anar-

chisten nachgegeben haben, die POUM raus

aus der Regierung war, haben sie die Sachen

herausgegeben — also tonnenweise. Da gab es

dann natiirlich fiberall zu horen: »Die Russen

haben uns gerettet, usw.«, auch in der Bevol-

kerung hat cs geheiBen: »Was machen wir oh-

ne die Russen?«

Frage: Also hatte mit dem Kampf gegen die

POUM schon der Vorkampf gegen die Anar-

chisten selbst begonnen?

Clara: Natiirlich! Erst die schwiichstc Stelle

und dann gegen die Anarchisten!

Frage: Wenn wir noch cinmal kurz zurfickden-

ken an das, was Bernecker sagt, wenn man

sich entscheiden $011, was schwerer wiegt: die
_

»versiiumten Chancenz< oder das trotz aller

Hindernisse Erreichte —

Du hast eben gesagt, daB es ganz spontan

war, was in den ersten Wochen und Monaten

geleistet worden ist, spontan, von den Arbei-

terinnen und Arbeitern, daB sie eben mehr

Zeit benotigt hatten, daB sich die Revolution

hatte entwickeln konnen miissen; und erin-

nern wir uns weiter, daB spater kommunisti-

sche Truppen in die revolutionaren Gebiete

eingefallen sind und die Kollektive mit Mili-

targewalt zerstort haben, in Aragén.32 Wenn .

man das alles miteinbezieht, daB diese Soziale

Revolution vielffiltigen Hindcrnissen ausge-

setzt war, »Behinderungen«, die von politi-
schen Stormanovern bis hin zu direkter militii-

rischer Intervention reichten, wenn man das

alles mal bedenkt, jetzt die Frage an dich: was

wiegt schwerer, Zu sagen, das, was die Revo-

lutionare trotz der vielen Hindernisse tatsach-

lich erreicht haben, oder die Irrtiimer und

Fehler — vor allem politischer Natur — die die

Revolution geschwacht haben?

Clara: Schwerer wiegen die Kompromisse.
Die 'Soziale Revolution, die Anarchisten, hat-

ten nicht nachgeben diirfen. Eine feste revolu-

tionare Haltung hatte auf das Hinterland

Francos eine starke Rfickwirkung ausgeijbt.
Was hatten die Republikaner in Madrid ge-

macht, wenn die Anarchisten nicht gewesen

waren? — Dann waren sie dem Faschismus an—

heimgefallen!
Also ich habe eine Diskussion mit einem al-

ten Anarchisten gehabt — bis zum letzten Tag
war er damals in Madrid — und der war auch in

den Maitagen in Barcelona.

Er wurde gefragt: »Wieso habt ihr nachge-

geben?« — »Ja, die Waffen sollen an die Front

hat’s geheifienl<< Als dann die Repression der

Kommunisten und der Bfirgcrlichen einsctz—

te, im Mai 37, da kamen die mit den modern-

sten Maschinengewehren an —- total gute Aus-

riistung — da hatten sic die Waffen!

Durch einen revolutionaren Krieg gegen

Franco hatte es wahrscheinlich auch nicht so-

viele Tote gegeben
— und ein solcher Krieg

hatte auch nicht so lange gedauert.

Frage: Wfirdest du soweit gehen, zu sagen,

daB dadurch, daB die Soziale Revolution letz-

tendlich abgewiirgt worden ist, daB dadurch

die Motivation ffir viel Arbeiterinnen und Ar-

beiter verloren gegangen ist, sich weiter zu en—

gagieren und entschlossener zu kampfen,
hiermit also mit Grund fiir die endgfiltige Nie-

derlage im Krieg gegen Franco zu sehen ist?

Clara: Also gekampft haben sie ja dann trotz-

dem, aber nicht mit dieser chrzeugung, wfir-

de ich sagen.

Diese Anarchisten hatten mir gesagt:

»Siehst du, wenn wir Arago’n, Katalonien,

Huesca, gehalten hatten, nicht nachgegeben,
da hatten wir ja eine Diktatur errichten mfis—

sen —

gegen die Republikanerl<< (lacht) Dabei

war die Mehrheit doch mit den Anarchisten!

Frage:Wie hast du denn die spanischcn Anar-

chistinnen und Anarchisten im Gesprach ken-

nengelcrnt?
Man hort ja immer wieder den lcidigcn,

fiberkommencn Vorwurf — insbesonderc von

kommunistischerS‘eite—Anarchistenstrebten

tendenzicll stets nach Gesellschaftsformen

des letzten, 19. Jahrhunderts; so im Sinne

fiberschaubarer, klciner Dorfkommunen

Kropotkinscher Art.
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Gerade die Marxisten verurteilen in diesem

Zusammenhang immer: »Ihr seid Kleinbi‘rr-

ger! Was ihr wollt, ist.Kleinhandwerk.« Oder

wollen alle »unbelehrbaren, linksradikalen

Kinderkrankheitena (Lenin) auf den »Mis-

thaufen der Geschichte<< (Trotzki) schmei-

Ben. Kannst du das von deinen Beobachtun-

gen und Gesprachen her bestatigen, oder hast

du die Revolution in Spanien anders, »moder-

ner« kennengelernt?

Clara: Ja, natfirlich! insbesonderc Katalonicn

war ja industriell. Dort und im Baskenland

war ja die Industrie!

Und natfirlich fing das erst lokal an, wenn

du so willst, aber das lokale war allgemcin.
Und wie gesagt, kam es ja dann nachhcr zu

dieser Koordination, die man haben muBtc.

Die Arbeiter haben nicht gesagt: »Wir gchCIl
zuriick zum Handwerk!«, sondern im Gcgcn-

teil, sic haben die Fabriken ausgebaut. Also

das stimmt nicht. In der Praxis war es gar nicht

so, daB man gesagt hat: »Zurfick zum Hand-

werk<<. Die Kollektivsten haben von den Rei-

Chen, den GroBgrundbesitzern und andcrcn.

die Maschinen geholt und natfirlich damit g0-

arbeitct.

Also daB die Anarchisten eben etwas naiv

waren, daB sie gesagt haben: Wir haben die

Wirtschaft, sollen die die Politik machcnlm

das stimmt.

Die Anarchisten, auch Durruti, haben eben

immer gehofft, daB sie mehr Waffen bekom-

men. Der groBe Fehler war, der modernen

Armee von Franco, die groBziigig von den

deutschen und italienischen Faschisten unter—

stfitzt wurde, dieser Armee gegeni’lber sclbst

einc modeme Armee aufstellen zu wollcn —

das war einc totale Illusion!

Die Faschisten sind doch mit ganz ncucn

Kanonen angekommen, konnten 1000 SchuB

auf einmal abfeuem und sind dann sofon wie-

der weg. Die Italiener sind mit ihren ncucn

Tanks gekommen, die Deutschen haben aus

der Luft Guernica zerbombt.33 Die Russcn

hatten gar nicht diese modernen Waffen, diC

waren ja zum Teil noch mit alteren Modellcn

aus der Tschechoslowakei ausgen’istet. Dcs-

halb war cs absolut keine — wie soll ich sagcn?
— Sachc, zu versuchen, den modern ausgerfi-
stetcn Faschisten eine 'ahnliche modeme Ar—

mee entgegenzustellen. Und was war der Er—

folg dieser moderen Armee?

Als erstes haben sie die Grade, also Gene-

ral, Major usw. wieder eingerichtet und den

Militfirgchorsam wiedereingeffihrt.
Also das war doch einfach ausgeschlossen.

daB das die modeme Armee war - mit moder-

nen Waffen!

Frage: Unsere nachsten Fragen befassen sich

mit der Rolle der Frauen in der Revolution.

Du warst eine der wenigen Frauen, von denen

bekannt wurde, daB sie direkt an der Front bei

den Milizen gekampft haben. Hattest du des-

wegen Schwierigkeiten mit den spanischcn
Mannern, denen ja besonders ausgepra'gtcr
Machismus vorgeworfen wird?

Und wenn ja, wie sahen diese Schwierigkci—
ten aus, und wie hast du dich dagegen g0-

wehrt?

Clara: Wir waren drei Frauen in dieser Hun-

dertschaft. Und zwar eine Spanierin. cine

Deutsche und ich. Die Deutsche war Kran-



Pina 1937, Colonna Durruti, Clara oben Mitte

kenschwestcr, abcr die Spanierin war auch

mit dcm Gcwehr dabci. Ihr Mann war zuvor

bereits gcfallcn, und sic war so im Kampf drin

— furchtbar. Also die wollte keine Uberleben-

den lasscn. Wegcn ihrem Mann, der gleich am

Anfang gefallcn war, war sic voller HaB. Wir

hatten nic Schwierigkciten. Wir haben alles

mitgemacht. Wir haben Wachc gestanden,

Sehfitzengrijbcn gebaut usw.

Im Gegcnteil, cs herrschtc cine kolossale

Aehtung uns gcgeniibcr. Und hintcrher haben

wrr dann festgestellt — also in meiner Gruppc
War ein Italicncr, Antonio, in unserer Gruppe
von 10-20 Leuten waren wir vielleicht sechs

Nationalitatcn, — also hinterher habe ich dann

erfahrcn, daB sic alle vcrliebt waren. Schwic-

rlgkeitcn gab es wirklich nie. — Da fallt mir

noch cine andcrc Sachc ein. Als wir in der Re-

volution zum erstcn Mal nach Barcelona ka-

men, sahcn wir Frauen in den Cafés. Wer frii-

lier als Frau allein im Café 5213, galt als Hurc.

Da saBen nun Frauen mit Gewehrcn zwischen

den Kniccn, Frauen, die diskutierten.

Also cigentlich wiirde ich sagcn, dic Frau—

cnbefrciung war die gréBte in Spanien, die es

16 gcgcben hat. Plétzlich haben die Frauen

aucli einc Rollc gespiclt, und in den Kollekti-

ven wurdcn sic auch aktiv.

Und dann im Hurenvicrtel, im Barrio Chi—

no, als die Revolution kam, da haben die Pro-

stituicrten ratzckahl saubergcmacht. »Jetzt

sind wir frei!«, dic Bordellmutter wurde um-

gcbracht und die Zuhaltcr wurden umge-

bracht — also es war cine Schlachterei.

Danaeh haben sic -— wie alle 50 in ciner Eu-

phoric waren — cine »Frcie Nacht liir die mili-

cianosl<< gcmacht.
Die anarchistische Soli"1 und die Mujeres

Libres35 haben sofort protesticrt- »Ihr be—

nchmt cueh unwfirdig, jetzt konncn die Frau-

en arbeiten — man muB sic in die Wirtschaft in—

tegrieren.« In dicsem Sinnc haben sie dann ei-

ne groBc Propagandaaktion gestartct, aber

das hat nicht verhindert, daB, wenn die mili-

cianos in Urlaub gingen, sic dirckt ins Barrio

Chino liefen — der Sold ging dirckt an die Hu-

re.

Sehr vicle Prostituierte haben sich dann mit

Gcwehren zu den Milizen gcmeldet. Sie sind

in anarchistischen Gruppcn untergekommcn,

und da gab es dann Probleme mit Frauen.

Die haben ohne Unterschiede mit verschie—

dcnen gcschlafen. Das brachte das Problem

mit den Gcschlechtskrankheitcn auf. Da ha-

ben sic ~ das hat mir cin miliciano, der dort

war, ganz gcnau erzahlt — cine Vcrsammlung

gemacht und mit allen, Mann und Frau, ge-

sprochcn und gesagt: »Wir sind fur Glcichbe—

rechtigung. Es ist nicht wfirdig ffir cinen Anar-

chisten, wcnn er Geld bczahlt fiir cinc Frau —

das ist schlimmster Kapitalismusl Wir haben

nicht genug Arzte, wenn so vicle krank wer-
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den, dann konnen wir nicht mehr kampfen.
Wir schlagen dcshalb vor, daB ihr, die Frauen,

zurfickgeht oder einc eigcne, reine Frauen-

gruppc bildet.« — Also nicht gemischt. Dann

haben sie wirklich langc diskuticrt, tagclang,
und dann haben sie bcschlossen: »Die Frauen

sollen zuriick! Die anderen miisscn ins Spital
zur Untcrsuchung.«

Aber: m‘enschlz‘ch/ Sic haben nicht gesagt,
»Ihr seit nichts wert<<, oder so.

Frage: Wfirdest du also sagen, daB sich die Si-

tuation dcr Frauen durch die Revolution all-

gcmein verbcssert hat?

Clara: J a, auf jcdcn Fall!

Ich kann mich an cinen anderen Fall erinncrn,
das war Mika Etchebéhére-‘fi, kennt ihr die?

Frage: Ja, cine Baskin argentinischcr'Abstam-
mung.

Clara: Die ist ja Kapitan gewordcn, Leiterin

ciner POUM-Kolonne. Und das, obwohl die

Militarisierung der Milizen schon begonnen
hatte. Da gab es ja unter anderem den Be-

schluB: »Frauen werden nicht genommen!«
Und hier, in diesem Fall, hat die ganze Kolon—

ne
— die schr gut war, sehr diszipliniert und

schon vicle Kampfe hinter sich hattc — hat die

ganzc Kolonne gcsagt: »Entwedcr kommt sic

mit, oder wir gchen nicht in die andere Grup-

pe' (Einheit dcr wiederbelebten, konventio-

nellen Armcc)!« Und so haben sie sic als ca-

pitdn angenommen.

Das ist cine Ausnahme, die ich kennc, aber

es gab bestimmt noch anderc. Aber man muB

natiirlich sagen, daB die Spanier in ihrer gan-

zen Tradition ausgcsprochenc Machisten

sind. Und die mujeres libres, das schatzc ich

ihnen hoch an, auch die Anarchisten, die ha—

ben gesagt: »Wir diirfen die Frauen nicht ab-

trennen, als Fraucnl<< Sic haben sogar abgc-

lehnt, daB es cine Unterscktion gcbcn soll,

wciBt du, nur aus FraUcn: »Nein, das wichtig—
ste ist, daB die Manner lernen, die Frauen als

gleichbcrechtigt zu betrachten, und daher

muB man im Gegcnteil gcmeinsam Versamm-

lungen machen. Man muB die Manner gcnau—

so crziehen, noch mehr als die Frauen.«

Da haben die mujeres libres vicl gemacht.
Das ist wichtig. Abcr sonst, was das tagliche
Lebcn betrifft, so wiirde ich sagcn, die Frau,

die zuhausc blieb, hat natiirlich immcr noch

am Tisch bedient, usw. das schon. Aber an der

Front haben die Manner immer mitgekocht
und —geholfen. Das kann ich dazu sagcn.

Frage.'-Dazu hast du dich ja auch in dcm Inter-

view mit den Heidelbergern vor 8 Jahrcn aus—

ffihrlich geaufiert.
—

Zu dcm Komplex >Spanien< wollen wir als

letztes fragen, ob es angesichts der vielen Ver-

offcntlichungen, die cs mittlerweilc zu dicsem

Thema gibt, cinen bcstimrntcn Bcrcich, cinen

bestimmtcn Aspckt gibt, den du bislang noch

nirgendwo gefunden hast; etwas, das deiner

Meinung nach fehlt und von dem du meinst,
dais darauf noch eingcgangen werden muB.

Clara: Also ich habe bestimmt nicht alles ge-
sehen. Ich muB immer wieder an Souchy den—

ken, an die Diskussionen mit den Anarchisten
— auch mit Federica Montseny. Die haben ja
»maxima culpa« gemacht, weil sic schlieBlieh

fiberhaupt keine Waffen mehr bekommen ha-

ben und fiberhaupt nicht mehr mitbestimmen

konnten — auch in der Regicrung.
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Meiner Meinung nach hat das nichts gean-

dert, daB die Regierung versuchte, sich an die

anderen Regierungen anzupassen. Die Nicht-

Intervetion hat sich durch diplomatische Be-

ziehungen nicht geandert.
Und dann, das sage ich mir immer wieder,

der Guerillakrieg, der nicht stattgefunden
hat. Ich weiB nicht, ob der Krieg dann linger

gedauert hatte, aber wir hatten immer den

Eindruck, daB das gewirkt hatte auf der Fran-

co-Seite —

ganz bestimmt!

SchlieBlich die Intemationalen Brigaden,
die Stalinisten haben es ja verstanden, damit

eine Riesenpropaganda zu machen. Warum

haben sie sie abgezogen, 1938? Wegen dem

Volkerbund, um zu sagen: »Seht ihr, wir hal-

ten uns an die Regeln.« Und was hat es ge-

niitzt? Das ist doch wirklich eine Schweinerei!

Spater, noch im Krieg, hatten wir in der

Schweiz so eine Versammlung, mit einem Sta-

linisten. Der sagte: »Wir waren in Spanien an

der Front, und wir sind nie zuriick, immer nur

vorw'arts — und die Anarchisten sind wegge-

rannt!«
'

Sagte ich: »Ja warum bist du denn fiber-

haupt hier?« —- Da hat der ganze Saal gelacht.
Aber wir haben selbst gesehen, wie die mili-

cianos gekéimpft haben. Was kannst du ma-
'

chen, gegen so einen Tank, wenn der mit sei-

ner ganzen Grofie auf dich zurollt? Manche

sind ja bis an die Tanks ran und haben Hand-

granaten reingeworfen, aber das konnten

nicht alle. Sie glaubten, sie wfirden fiberfah-

ren, das ist doch ganz klar. Dazu hatten die

meisten zuvor noch nie einen Tank gesehen.
Da fallt mir aber noch etwas zu den Maita-

gen ein.

Es ging ja schon Wochen vorher 105. Die Stali-

nisten schossen sich mit den Kontrollpatrouil-
len. »Die Waffen gehoren an die Front!« hieB

es. Und die Maitage waren ganz klar ein

Putsch der Stalinisten. Das wird noch oft ganz

falsch dargestellt.
Da gab es eine interessante Sache. Das

Haupttelegraphenamt in Barcelona stand un-

.ter der Kontrolle der Anarchisten. Und die di—

plomatischen Gesprache
— auch die Regie-

rungsgesprache!
— alles lief durch die Kontrol-

le der Anarchisten. Del Vayo war damals Au-

Benminister der Republik und seine Frau war

cine Bernerin. Die Frau Araquistain37 in Paris

war die Vertreterin der republikanischen Re-

gierung dort, und sie war die Schwester von

‘del Vayos Frau. Diese beiden Frauen haben

dann —— das war ganz lustig ~— miteinander tele-

phoniert und die wichtigsten Gesprache in

Schwyzerdiitsch durchgegeben — das konnte

keiner verstehen.

Sie haben wir dann an der Grenze getrof—

fen, sie war gerade nach Genf unterwegs zum

Vélkerbund. Sie horte uns Schwyzerdiitsch
reden und sagte: »Oh, Schwyzer!“ Da erzahl—

te sie uns — das war schon nach den Maitagen
-— ihre Schwester sei in Paris und daB sie auf

diese Weise miteinander telephoniert batten,
um die Zensur zu fibergehen.

,

Die Maitage
— das war ein Putsch der Stali-

nisten! Wir haben es selbst gesehen, wie die

guardia di asalto” auf das Telefongebaude los-

stiirmte und von innen zuriickgeschossen wur-

de.

Da bin ich zu Souchy gegangen, zur CNT.

Die wuBten von nichts. »Es geht los! Sie schie-

Ben!« Man hatte es erwartet, es hatte in der

Luft gelegen. Und dann sind sie sofort gerannt

gekommen und schon waren die Barrikaden

da!
‘

Frage: So hatten die Arbeiterinnen und Ar-

beiter ganz ohne Zutun der CNT, spontan,
reagiert?

Clara: Oh ja! man wuBte eben, irgendwie wer-

den die was versuchen, um uns zu kontrollie-

ren. Das Radio, die telefonica, das war ja alles

noch in der Hand der Revolutionare. Die

POUM hatte den Radiosender.

Frage: Und ihr wart dann in diesen Tagen mit
der POUM, nein, mit den amigos des Durruti
zusammen?

_
Clara: Mit beiden. Da waren wir neben Or-

well, der begriff , was 105 ist.

Frage: Habt ihr George Orwell persénlich
kennengelemt?

J a, aber wir konnten uns schlecht ver-

standigen, ich konnte kein Englisch. Aber ab

und zu war Borkenau39 unser Ubersetzer. Or-

well hatte phantastische Augen. Die sieht

man auch in diesem Film fiber das Leben von

Orwell. Habt ihr den gesehen?

Frage: Ja, in mehreren Folgen.

EL COMITE DE LACOLUMNA

Clara: Also ausgezeichnet. Und da sieht man,

was fiir einen Blick der hat — toll!

Frage: Normalerweise batten wir dir‘ auch

noch geme zu den Erlebnissen wéihrend‘eurer

Gefangenschaft bei den Stalinisten Fragcn ge—

stellt, aber das steht ja auch ausffihrlich in cu—

rem Buch. Gibt es aber darfiberhinaus noch

etwas aus jener Zeit, das es zu berichten gibt?

Clara: Also etwas, was ich noch nie erzéihlt ha—

be.

Zusammen mit einem Anarchisten hatten sie

uns in ein anderes Privatgeféingnis‘” vcr-

schleppt. Wie hieB er noch -—

Frage: Helmut Rudiger?
Clara: Helmut Rfidigefi' hat im selben Haus

gewohnt wie wir. Das war vielleicht einer. Mit

dem haben wir Streit gehabt — das war ein Bij-

rokrat. In den Maitagen, da hat er einen 20!-

tel ans Haus gemacht: »Ich bin Helmut Rijdi—

ger, und ich habe nichts zu tun mit den Maita—

gen¢<l
Na ja. Ich kam dort in die Frauenabteilung,

oben, innen war ein groBer Hof. Die chlc

teilte ich mit einer Deutschen. Es gab ein b0-

stialisches Bett. Stell dir vor, ein Brett und cin

Tuch — du konntest nicht schlafen. Ich habe al-

les versucht, auf dem Boden geschlafen, wur—

de von Miicken gefressen — schrecklich! Bis

dann ein warter Mitleid mit mir bekam. Mei-

ne Zéhne hatten angefangen zu wackeln und

der hat mir dann Zitronen gebracht, gcgcn
den Skorbut und dem habe ich auch gesagt:
»Ieh kann hier unmdglich schlafen<<. Da hat cr

mir ein Feldbett gebracht. Es war einfach un-

moglich gewesen, dort zu schlafen. Ob das be-

wuBt gemacht wurde? Ganz bestimmt!

Neben mir war eine groBe Zelle, in der Po-

linnen saBen, Deutsche, alle moglichen Leutc

- nur keine Faschisten! (lacht)
Dann haben sie mir eine Frau in die Zellc

gesteckt, die hieB Marguerite, und das war ei-

ne Stalinistin.

Am Anfang wuBte ich es nicht. Da habc ich

sie gefragt: »Wo warst du denn?« Sic war

Krankenschwester, und ihr Mann war ein be-

kannter Stalinist - den Namen weiB ich nicht

mehr. Ich habe sie gefragt- »Wieso bist du vcr—

haftet?« Sagt sie: »Das ist ein Irrtum. Und die

anderen hier, das sind doch alles Faschisten.«

Rm our VENGAR su CORAZON Rom! iHAY QUE

LlEVAR su HOMBRE POR LA rspAflA mam, coma

,
UN HOMBRE DE MUERTE!



Sag ich: »Nicht ein Faschist ist hier drin!

Glaub mir!« Dann hat sie mich ausgefragt. Ich

habe gesagt, was ich denke, und sie war ehr—

lich, hat mir auch ihre Meinung gesagt, fiber

dic stalinistischc Regierung, das Militéir. Drei

oder vicr Tage war sie bei mir. Als sie dann

Wegkommen sollte, sagtc ich zu ihr: »Ieh

weiB, du gibst jetzt einen genauen Bericht,

Was ich dir alles gesagt habe.« Darauf sie:

»Ncin!« Wir waren dann richtig befreundet.

Eine chrliche Frau, die sagte: >>Clara, verlaB

dieh darauf, ich wcrd’ alles machen, daB du

rauskommst. Du bist keine Faschistin, du bist

keine Konterrcvolutionéirink Worauf ich wie-

der sagte: »Die andcrcn hier sind es auch

nicht!«

Wenn auch nicht alle politiseh bewuBt wa-

ren, es gab da viclleicht drei oder vicr POUM-

Leute. Die andcren ~ also da gab es cine 61-

jiihrige Frau. Sic war in Madrid zum Gesund-

heitsbrunnen gcgangen
— das liegt an der

Front — und dort hat sic immer ihr Trinkwas-

SCr gcholt. Sic war cine Deutsehc, hat gcsagt:

>>Ich kenne mich hicr nicht aus, ist mir egal, ob

dcr Brunncn an dcr Front ist.« Da wurde sic

als Spionin vcrhaftet — weil sie Wasser getrun—

ken hattc! Das war cine dollc Frau. Die hat

sich nackt ausgczogen und ist fibers Fenster

gcklettcrt und hat sich in die Sonnc gelcgt
-

mit 60Jahrcn— hatte einen Korper, ganz groB-

artig! Natur-, Heil-, Nacktkultur—Anhangerin

war sie.

chcnfalls, meine chlcngenossin versprach

mir, mich rauszubringcn. Und was ist pas-

sicrt? Spater habc ich gehort, daB sic ihren

Mann auch verhaftet haben. Danach wurde

nie wieder etwas von ihnen geh'o’rt.

Fragc: Das war ja cin scltenes Verhaltnis zwi—

schcn politisehen Gcfangencn.

Clara: Sic war klug und sehr sympathiseh und

ich dachtc, was soll ich ein Blatt vor den Mund

nchmen und hab die Stalinisten richtig kriti-

siert. Und wenn sic sagte, »nein, das stimmt

nicht!«, hab ich nachgewicsen, daB es stimmt

(lacht). In dicscn Gcfiingnisscn saBen natiir-

lich auch spanische Kommunisten und Deut-

sche, die aus Moskau kamen. Auch ein Russe

war dabei, der hatte so eine Boxernase, den

nannten wir nur den >Boxer<, auBerdem war

da noch ein polnischer Jude. Was wichtig ist

und was wir alle gesehen haben, das war: die

Emigranten aus Polen, Deutschland, Ungarn,

Bulgarien, Italien - also auf jeden Fall alles

Leute, die als Emigranten von ihren Regie—

rungen her keine Unterstfitzung und keinen

Halt hatten, die also wirklich verfolgt waren —

die haben sie gefoltert und sehrecklieh behan-

delt. Sehr vicle von denen sind da fiberhaupt
nie mehr rausgekommen.

Clara: Ich glaube, den Leuten ist einfach be-

wuBter gewordcn, daB damals zum ersten Mal

in der Geschichte der Arbeiterbewegung einc

spontane soziale Revolution ausgebrochen
ist. Es war das groBe Ereignis nachdem alles —

die Russis'che Revolution zum Beispiel —

schiefgegangen war. Die Russische Revolu-

tion war degeneriert, hatte fiberhaupt nichts

mehr mit Sozialismus zu tun, und dies hatte

unter vielen eine groBe Enttauschung ausge-

lost.

Und dann, zum ersten Mal, passierte das in

Spanien. Das war das groBe Ereignis unseres

Lebens.

Als der Putsch von Franco begann haben

dort die Arbeiter — und dann wir selbst —

spon-

tan, im Dorf, in der Stadt, sofort die Gewehre

genommen. Mit Jagdgewehren, mit Revol—

vern, womit sie eben konntcn, haben sie die

Faschisten bekampft.
Gleich am Anfang, am 19.]uli, nach dem'

Putsch, haben wir in den Dérfern erlebt, wie

die Kirchen brannten. Das war fiir uns damals

ein erster Schreek. Aber die Kirche war ja to-

tal mit Franco und von den Kirchtfirmen aus

haben sie auf die Arbeiter geschossen.
In dem ayuntamento, d.h. in dem Burger-

meisteramt, waren die Bauern die Biirgermei—
ster. Wenn der alte Biirgermeister gegen

Franco war, konnte er bleiben. Zum ersten

Mal waren im Bijrgermeisteramt auch Frau-

en.

'

_

Wenn man in ein Dorf kam, war sofort der

crste Eindruck »rot/schwarz« — die Binden,

die Kontrolle der Anarchisten, unter dem

Banner des Anarchismus. Die Bauern, man

kann eigentlich nur sagen, die Landarbeiter,

haben sofort beschlossen: >>wir kollektivisie—

ren!« In Katalonien gab es sowohl Latifun-

dien, die auch den Kirchen gehorten als auch

Kleinbauern.

So haben sie erstmal alle Papiere verbrannt,

Schuldscheine, Pfandbriefe, alles was sic im

Katasteramt vorfanden.

Danach ging die Diskussion 105: »was ma—

chen wir weiter?, wie organisieren wir das Le-

ben?«

Das erstaunlichste von allem war, daB sie

sofort die Lebensmittel organisiert haben.

Der Backer wurde z.B. genau kontrolliert,

wieviel Mehl er hat, und zum ersten Mal ei—

gentlich in einer revolutionaren Situation,

oder auch im Krieg, gab es genug zu essen.

Sonst ist das erste, was fehlt, Zucker, Brot,

usw. ,
aber damals in Spanien wurde das sofort

organisiert. All das unter der Kontrolle dieser

anarchistischen Arbeiter, die manmchmal we-

der lesen noch schreiben konnten, aber die

wuBten, daB das Ernahrungsproblem als er—

stes gelost werden muBte.

Wie gesagt, haben wir erlebt, daB die Kir—

chen brannten. Wir haben Frauen gesehen, in

den Gassen, die haben’s Kreuz gesehlagen
und gesagt: »Mein Gott, dafiir werden wir

uns so empfangen (breitet die Arme aus), wa-
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nochmal bestraft<<. Also das gab’s auch. Aber

der HaB gegen die Kirche war sehr grofl. Die

meisten hatten auf dem Land der Kirche als

Pachter gearbeitet und die Halfte abgeben
miisscn. Es blieb ihnen sehr wenig.

‘Nur wenn oppositionelle Gruppierungen
’

wie SAP“Z und die KPO"3 — auch bei den Italic—

nern gab es solche Organisationen — sich ge-

wehrt haben, gab es Chancen. Aber das war

nicht derselbe Druck selbstverstandlich, den

Regierungen ausiiben konnten. Deshalb ha-

ben diese GPU—Leute‘“ die Schweizer, Fran-

zosen und Belgier nicht so sehrecklich behan—

delt. Also uns haben sie nie miBhandelt.

Einen Deutschen z.B., haben sic in einen

Schrank gestellt, 22 Tage lang, in dem er we-

der sitzen noch stehen konnte. Nach 22 Tagen

haben sie den Schrank aufgesperrt, und da ist

er rausgeflogen, mit geschwollene‘n Beinen.

Das haben sie nur mit Leuten gemacht, mit

Emigranten, die niemand hinter sich batten —

grauenhaft!
Nur mit Lenten aus Landern, wo Diktatu-

ren herrschten, haben sie so etwas gemacht. .

Und das muB man ausdriicklich betonen.

Wir hatten ja das Gliick, daB die Schweizer

fiir uns eine groBe Kampagne gemacht haben,

sogar die biirgerliche Presse. Wir hatten

Freunde, die haben sich organisiert. Wir hat-

ten ihnen gesagt, wenn ihr innerhalb einer be-

stimmten Frist keine Nachricht von uns habt,

sind wir verhaftet. Und sofort haben sie zuge-

schlagen
— »Wo sind die Thalmanns? Wo sind

ihre >Verbrecher<?« Den Prasidenten Negrin

haben sic in Madrid angerufen. Es war eine

ganz tolle Organisation, wie sie das gemacht
haben.

Uns haben die Stalinisten im Gefangnis nur

Stunden sehlafen lassen, mit Licht in den Au-

gen, aber keine Torturen, die man hatte nach-

priifen konnen. Und das war mit allen So, hin-

ter denen jemand stand. Ist das nicht interes-

sant? Und so gemein!
Und dann: die Massakcr — alle, die Franco

umgebracht hat. Wir kamen in ein Dorf, Pina,

ich glaube jedenfalls, daB es Pina war, genau

kann ich mich nicht erinnern, jedenfalls hat

dort die Herrschaft dreimal gewechselt. Die

Faschisten hatten es mehrmals eingenommen

und waren mehrmals wieder vertrieben wor-

den. Die Faschisten haben dort unwahr-

scheinlich gemordet
— dann kamen die Anar-

chisten zurfick, und dann kamen nochmal die

Faschisten, es war eine sachreckliche Zeit.

Als das Dorf dann endgiiltig von den Anar-

chisten — oder sagen wir Republikanern (la-

chelt) — erobert worden war, haben die Leute

ren sehr glficklich.
Von uns wurden nie Massaker veranstaltet. ;

Wir nahmen Verhaftungen vor. Wenn die

Leute sagten »der ist ein Faschistl<< wrde der

verhaftet. Er kam dann vor ein Gericht, und

manchmal haben sie ihn auch schnell erschos-

sen
— das auch. Aber MassenerschieBungen,

das gab es einfach nie! Nie haben wir so etwas

personlich gesehen oder davon gehort — nir-

gends!
Diesen Unterschied muB man betonen. Wir

waren jetzt in Zaragoza und haben dort einen

Historiker besucht, der hatte ein Dokument:

30 000 haben die Faschisten allein in den er-

sten Tagen umgebracht! In Badajoz haben sie

10 000 in die Arena getrieben und abgeknallt!
In den Dorfern haben sie sogar 14-jahrige
Kinder an die Wand gestellt! Das muB man

sehr stark betonen.
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Anmerkungen
Aus Platzgriinden gcgeniiber dcm Original gekfirz-

te Fassung)
‘

1 >Die lange Holfnung<; Video, das fiber die Me-

icnwerkstatt Freiburg, Konradstr.10, 7800 Frci-

Eurg zu bczichen ist; Der Film lief im >Kleincn Fern-

.ehspick dcs ZDF, das spanischc Fernschcn kaufte

:dcn Film ebenfalls cin; cin ausfiihrlichcrcs Buch licgt
'm Trotzdem Verlag, Grafenau vor.

:2 Die ateneos (wortl. Kunsthauscr) warcn
— und

sind Schulungs- und Propagandastatten dcr span.

rAnarchistcn.
i

3 D.h. Rate, revolutionarc Selbstverwaltungsorga-

he.

I 4 Zur . kommunistischen Kollcktivicrungspolitik

ivgl. BrouéfTémimé: Revolution und Kricg in Spa-

hicn. Ffm 1968, S. 2851

l 5 Zum Aufbau dcs faschistisehen »Ncuen Staates<<

‘vgl. W.L. Bernecker: Spanicns Gcschiehte seit dcm

iirgcrkrieg. Miinchen 1984, S. 59-79.

1 6 B., cine junge Schwcizcrin, die zusammcn mit
I

lara, ciner Franzésin und zwci Franzosen auf der

t‘éréna lebt. Die Séréna ist cine Art Landkommune

im Norden Nizzas, die von Clara und ihrcm vbr 4-5

ahrcn verstorbcncn Mann Paul >Pavel< Thalmann

in
den 50er Jahren gcgrfindet wurdc.

. 7 libretas de consumo— Krcditkartcn, Schecks, die

Evor allcm in Aragén das Geldsystcm ersctztcn.

i 8 Am 23.2.81 ercignete sich untcr Fiihrung des

Oberstleutnant Antonio Tejero und dcs Generals

ilans del Bosch ein faschistischer Putschversuch.

l
9 Unién General de Trabujarlores, damals zwcit-

sarkstc Gcwcrkschaft Spanicns, 1888 in Madrid ge-

’griindet. Mit dcr Sozialistischen Partci verbunden.

I10 Zum sozialistisch-anarchistischcn Spannungs-
'vcrhaltnis (z.B. Nationalisicrung contra Kollcktivi-

sierung) vgl. Bernccker: Anarchismus und Burger—

kricg, Hamburg 1978, S. 721.

111 Zur Fragc dcr anarchistischcn Kompromissc Vgl.
Carlos Scmprun-Maura: Kontcrrevolution in Kata-
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lonicn. Hamburg 1983. Vernon Richards: Lessons

of the Spanish Revolution. London 1983

12 Paul und Clara Thalmann: Revolution fur die

Frcihcit, Hamburg 1977, jctzt Trotzdem-Verlag,
Grafenau.

13 CNT-Hauptquarticr/Souchys Biiro im ehemali-

gen Gcbaudc dcs spanischcn Untcrnchmcrvcrban-

des.

14 Zemralkomitee‘ der Antifaschislischen Milizcn,
existicrtc vorn 21.17.-—1.10.36 untcr vollstiindigcr
Kontrollc der Anarchistcn.

15 Name dcr katalonischcn Regionalrcgicrung
16 Am 27.9.36 traten die Anarchistcn als Minister in

die Regicrung Katalonicns cin, am 5.11.36 in die ka-

stilisehe chtralrcgierung dcr Republik.
17 Zur sogcnanntcn >Nichtcinmischungspolitik< dcr

westlichcn Dcmokratien und dcr faschistischcn

Achscnmiichte vgl. Broué/Témimé, S. 393—416

18 Marie Louise Berncri, 1918—1949 ital. Anarchi»

stin; Vgl. ihr Bueh >Rcise durch Utopia<, Berlin 1982;
Camille Berncri, 20.5.1897 Lodi (Lombardei)—
6.5.1937 (von Agentcn dcr russ. Geheimpolizci er-

mordet — schr wahrschcinlich auf Bcfchl dcs spate-
rcn KPI-Vorsitzendcn Palmiro Togliatti, Komin-

tern-Politikcr). Berneri, Anarchist, Prof. dcr Philo-

sophie war cin fiihrendcr Kritikcr der anarch. Regic-

rungsbeteiligung.
19 Juan Garcia Oliver, 1901 gcb., FAI-Mitglicd,
Mitstreiter Durrutis, von Bcruf Kellner. Beliirwor-

ter dcr Regierungsbetciligung. Seine erste Amtstat

als Justizminister bestand in dcr Vcrnichtung siimtli-

cher auffindbarcr ProzeB-und Gcfa'ngnisaktcn und

der Cffnung zahlreiehcr Gefangnisse.
Federica Montscny, 12.2.1905 gcb.; FAI-Anarchi-

stin, zweifcllos die beriihmtcstc Frau dcr anarchisti-

schcn Bcwcgung Spanicns und hcute noch populate
Vcrfcchtcrin des »reinen« Anarchismus. Sic sclbst

brach damit formal v. Nov. 36 bis Mai 37 als Gesund~

hcitsmrnisterin in dcr Madridcr chtralregierung.
(U.a. lcgalisicrtc sic den Schwangerschaftsab-
bruch!) Nach Endc des Burgcrkricgs in Toulouse

kritisiertc sic die Regicrungsbetciligung.
20 Zur Arbeits-und Vcrfahrenswcisc dcr Komitces,

Vgl. Leval, S. 195i.

2] Das Kollcktivicrungsdekret trat am 26.9.36 in

Kraft. Es lcgalisicrtc um dcn Prcis zugcstandencr
staatlicher EinfluBmogliehkeitcn die bcrcits gcschaf-
fcncn Kollcktivicrungen, ctwa 2/3 dcs rcpublikani—
schcn Bodens! Vgl. Bernccker: Kollektivismus und

Freiheit, Quellcn, Munchcn 1980. A.Souehy: Nacht

fiber Spanicn, Grafcnau; Die Bauern von Aragon,
span. und cngl. Fassung veroffcntlicht, fibcrsctztc

deutsche Fassung liegt bcim Trotzdcm Vcrlag, Gra—

fcnau.

22 Maria Montessori,,1870—1952, liberale Padago-

gin, betontc die kindlichc Frciheit und Sclbstandig-

1:312: Vgl. Montessori: Neue Erzichung, Stuttgart

23 13.11. Volksfront, ZusammcnschluB von Kommu-

nisten, Sozialisten und Burgerlichen fiir dic Parla-
mentswahlen v. 16.2.36.

24 Vgl. George Orwell, Mcin Katalonicn. Dioge-
nes, Zurich 1975

25 Am 29.9.36 wurdc durch cincn ErlaB der Madri-
der Zentralregicrung die Einberufung zweicr Jahr-

gange verfiigt. Beginn dcr Militarisierung. Zur Pro-

blematik »Wir wollen Milizionare dcr Frciheit scin

und nicht Soldatcn in Uniform«, vgl. A.u.D. Priud-
hommeaux: Bewaffnung des Volkcs, K. Kramer

Vcrlag, Berlin 1974; Autogcstion. (mit Int. Clara

Thalmanns), hrsg. Heidelberger Autorenkollcktiv.

Heidelberg 0.1.

26 Gesprach mit d. Interviewern v. 21.7.83; das In-

terview 5011 im Souchy-Matcrialienband 1987 im

Trotzdcm-Verlag Grafcnau ersehcinen.
27 Zur Rolle dcs Kleinburgertums vgl. Bernccker,
Anarchismus. . .am Beispicl der katalanischcn

Weinpachterorganisation. ,

28 Im Mai 37 kam es nach ciner kommunistischen
Provokation zu cinem cinwochigen Barrikaden-

kampf zwischen Kommunisten, Polizci und Biirgcr-
liehcn auf dcr cincn — Anarchisten, Linkskommuni-
sten und -sozialisten auf dcr andcrcn Scite mit offi-

zicll 500 Toten, 1000 Vcrwundetcn und der physi-
schen der POUM. Vgl. z.B. Julian Gorkin, Stalins

langcr Arm, Kicpcnhcuer Vcrlag, Koln.

29 Zu den amigos de Durruti vgl. Frank Mintz/Mi-

guel Pecina: Los amigos dc Durruti, los trotsquistas
y los sucesos de Mayo. Madrid 1978; The friends of

Durruti-Group: Towards a fresh revolution, San-

day/Orkney 1978; A. Souehy, Span u. cngl. Bro-

sehiire zu den Maicrcignissen, Barcelona 1937.

30 Carl Einstein, 1885-5.7.1940; Vgl. SF 18, 2/85

31 Duruttis Haltung zur drohenden Militarisiernng

der Milizcn vgl. das van Paasen-Interview, in: Prud-

hommeaux, S. 43

32 Der Verteidigungsrat van Aragén war die oberste

Autoritiit im frcicn Teil Aragéns (das dureh die

Front in zwei Teile gcspalten war). Er bestand :Ius-

schlicBlich aus Anarchisten, die sich auf die Macht
dcr revolutionarcn Stadt- und Dorfkomitccs und dIC

Milizcn stiitzcn konnten. Der Rat War Anfang Ok-

tobvcr 36 von dcr CNT gcgriindct wordcn, nachdcm

Sozialisten und chublikancr zuvor den CNT-VOT'

schlag gemcinsam cine Art >chierung< zu bildcn ab-

gclchnt hatten; or war Manger an dcr Macht, als allc
andcrcn regionalen Machtorganc der revolutiona—
ren Bewcgung<<. Er wurdc Anfang August 37 mit ml-

litz'irisehcr Zwangsgewalt durch Einhciten der repu-

blikanischen Armec aufgclost; kommunistiselie

Truppcn, die 11. Division untcr Enrique Lister. fit:-
lcn mit Panzern in Aragén ein und zerstortcn dlc

Kollcktivcn. Vgl. u.a. Daniel Guerin: Anarchismus,

Suhrkamp, Ffm 1971.

33 Am 24.4.37 zerstortcn deutschc Fliegcr dcr fa—

sehistischen Legion Condor die baskisehe Stadt Gu-

erniea fast vollig. Die Verluste der Zivilbevolkerung

warcn furchtbar. Ein >>Tcstfall<< fiir dchcrror gegcn

Rotterdam und Coventry. Pablo Picasso vcrarbeite-

tc das Gucrnica-Massaker in scinem bcn'ihmtcsten

Gemiildc.

34 Popularc Abkfirzung dcr bekanntesten anarchi-

stischcn Zeitung Solidaridad Obrcra, die 1907 in

Barcelona gcgriindet wurdc. Bis Endc des Biirgcr-

krieges erschien sic als Tagcszeitung mit ciner Aulla-

ge von 40 000 Excmplarcn. chte crseheintsie14-tii-

gi .

35g Mujeres librer, d.h. Freie Frauen, Anfang der

DreiBigcr gcgriindctc Organisation. Vgl. hierzu M a-

ry Nash: Mujeres Librcs. K. Kramer Verlag Berlin

1979; Lola Iturbe: La mujer en la lucha social. Mexi—

co 1974; Karin Busclmcier: Frauen in dcr span.

Rcv.. Mamas Pfirsichc, 9/10, 1978.

36 Mika Etehcbéhcre, gebfirtige Argentinierin. mit

cinem Baskcn verhciratet, kampftc in der POUM.

lcbt heute in Frankrcieh. Vgl. M. Etchcbéhcre: La

guerra mia. Ein Frau kampft fiir Spanien. Ffm 1980.

37 Luis Araquistain, 1886—1959, span. Sozialist

(PSOE) und Diplomat, kritisicrtc die span. Kom-

munisten von links; intervenicrtc fiir dic Thalmanns

als sic sich in Gcwalt der Stalinisten befandcn.

38 Sturmgardistcn, v.d. Republik vor dem Biirger-

kricg als Gcgcngewicht zur vcrhaBtcn Guardia Civil,

der bis hcutc fortbcstchcnden berfichtigten kaser-
niertcn Bereitschaftspolizci, gcschaffenc Polizeicin-

hcit; die mchr und mehr untcr kommunistischen

EinfluB geriet.
39 Franz Borkcnau, Vgl. The Spanish Cockpit. Lon-

don 1937, Ann Arbor 1963.
‘

40 Am 15.8.37 griindcten die Stalinisten das Scriv-
do the Investigacién Militar (SIM), das Amt fiir ntlll'
tarisehe Untcrsuchung, einc parlcieigenc Gehenn-

polizei, die keiner Kontrolle unterstand, PrivalgC—

fangnisse untcrhiclt und eigcnmachtigc Hinrichtun-

gen vornahm.

41 Helmut Rudiger, 1903—1968, deutseher Antif-
ehosyndikalist , zcitweiliger Sekretar der Anarchist!-

sehen Internationale, Verfasscr cincr fundicrtcn

Kritik am Kurs der CNT: E1 anarcossindicalismotcn
la revolucién Espafiola. Barcelona 1938. Vgl. seine

Titel im AHDE-Verlag Berlin.

42 Sazialistische Arbeiterpartei Deutschlands. linl<C
Abspaltung von der SPD in der Weimarer Republlk.
vertrat Zusammcngchen von Kommunisten und So-

zialistcn.

43 Kommunisu'sche Partei-Opposition, sogenannlc

>>Rcchtsabweichler<< dcr KPD (Thalhcimer/Brand-
ler-Gruppe), kritisierte die >>Sozialfasehismusthco

ric<< der KPD, die die SPD als Hauptfeind Nr.1 defi-

nicrte. Clara und Paul Thalmann arbciteten in dcr

Schwciz zcitwcise mit der KPO zusammcn
—

so
schmuggcltcn sie u.a. Thalheimer heimlich fiber die

Grcnzc.

44 Die gehcimc politische Staatspolizei dcr UdSSR

Objedinjonnoje Gasudarstwemwje pol/titsc/mrkojc

upmwlenije (OGPU) war als solche am 30.12.22,

nach dcr offiziellcn Konstituierung der UdSSR von

dcr GPU in OGPU umbenannt Worden. Die GPU

war auf Anwcisung Lenins und des ZK der Partei

dureh Entscheide vom 28.12.21 und vom 6.2.22 aus

dcr friihcrcn Tscheka hcrvorgcgangen. Vgl. Viktor

Serge: Erinnerungen cincs Revolutionars. Hamburg
1977



Solidaritét mit den >>Wilden<<?

von Gottfried Mergner

Als zmscrc Kolonicn var Jahren

noch unentdecki und schmzlos waren

scliufdorl (1cm Volk an jcdem Tage

(lie Langeweile grofle Plage

(Icrm won Namr ist nichts wohl Irc'iger

als so cin faulticrlmfter Negcr.

Dart lm! (lie Fall/heir, (Ias stem fest

gewt‘itet fast wic cinc Pest.

Sci! uber in den Kolom'cn

(his VoIk wir zur Kultur crziehen

um! ihm gestmchrbcit geben
Ilcrrsclzt don em mimteres, rages Lehen.

Sela! lu'cr im Bild (1w Negerhaufen

fro/1 kommen (lie Imrbcigelaufen
wail Ilculc mit ([9111 Kapildn

sic kl'ilm (meéwcnjagdcn gehn . . .

(»Kinder«gedicht um 1910)

(nus: Mart/m Mamozai: Herrenmenschen, Frauen im

([L’llISC/lcn Koloniulisnms. Reinbek, 1982, S. 297. )

Das Verhfiltnis der deutschen Sozialdemokra-

tie zu den afrikanischen Widerstandskfimpfen

in den chemaligen deutschen Kolonien um die

Jahrhundertwende.

Zuerst in der Dcutsehen Demokratischcn Re—

publik, seit den siebziger aueh in der Budesre-

publik crschienen Untersuehungen, in denen

die bis dahin verdréingte deutsche Kolonialgc-

Schiehte und ihre Auswirkungen auf die In-

nenpolitik kritiseh aufgearbeitet werden.l

(. . .) Gibt es einen Zusammenhang zwisehen

dcr >>Zivilisierung<< (ler Arbeiter zu >>Volksge—

nossen<<2, wie sic sich in den bciden Weltkrie-

gen bewiihrt hat und der sozialdemokmti-

sehen Wahrnehmung der >>aufstiindischcn

Wilden« in den Koloniulkriegen des imperiali-
stisehcn Deutschlands um die Jahrhundert—

Wende?

Die Frzigc ist meiner Ansieht nach keines-

wegs abwcgig. Denn: Sowohl wihrend der all-

tiigliehen Expansion dcs Kapitals, wie aueh

wiihrend dcr gewaittiitigen imperialistischen

Penetration dcr Peripherie, wie wiihrend der

Knege des kaiserlichen oder nationalsoziali-

Sflschen Deutschlands erwies sich die organi-
Slerle Arbeiterbewegung insgesamt weder als

unfiberwindliches Hindemis, noeh als sehr

storend. Im Gegenteil: der imperialistische

Kepilalismus konnte im Konfliktfall immer

mit der nationalen Solidaritfit der organisier-
ten Arbeiter rechnen.

Die afrikanischen Widerstandskiimpfer ih-

rerseits haben mit den europiiischen Arbeite-

rorgzmisationen (bis zur Dritten Internationa-

ien)nie11tgerechnet. Sie haben sich weder mit

1hren Fiihrern in Verbindung gesetzt noch ha-

bcn sie um deren Hilfe naehgcsucht. Allein

der Fiihrcr der Namas, Marcnga, stammte, in

der von uns behandclten Zeit, nicht aus einer

Héiuptlingsfamilie und entwiekeltc Ansiitze

emes nationalen Befreiungskampfes‘. Der

afrikanische Widerstand blieb langc regional

begrcnzt und weitgehend volksbezogen.

Das Wissen voneinander war mehr als liik-

kenhaft und fiber die herrsehende Kultur ver-

mittelt.4 Bebe] selbst éuBerte im Reiehstag sei—

ne Befriedigung darfiber, daB er nie in Versu-

chung gekommen sei, sieh in den Kolonien di-

rekt zu informieren. Es gab keine sozialdemo-

kratisehe Korrespondenten in den Kolonien.

Informationen wurden bis 1912 nicht systema-

tisch gesammelt und ausgewertet. Afrikaner

und Sozialdemokraten blieben sieh fremd.5

Doch das Suehen naeh einem Solidarzu-

sammenhang von autochthoner Bevolkerung

in den Kolonien und sozialdemokratiseher

Heimat gebietet Vorsicht. Allzuleicht entwik-

kelt sich parteiliche Forschung zu generalisie-

renden Projektionen eigener Erwartungen

auf Sozialbewegungen in aller Welt.” 0ft liegt

solehen Projektionen das Konstrukt einer ein-

heitlichen, weltweiten Soziaibewegung
-— als

einem >>Kontinuum der Geschichte<< — zu

Grunde. Dannaeh wiirden in den Peripherien7

die Befreiungsbewegungen die schmutzigen

Reste der biirgeriichen Zivilisation beseiti-

gen, der Arbeiterbewegung in den Zentren

ke'ime -— neben latenter revolutionéirer Bereit-

schaft — die Aufgabe der intemationalen Soli-

daritfit zu. Zwar verweist der Klassenbegriff

bei Karl Marx mit Recht auf die lateme Wi-

derstandsméglichkeit der Arbeiter als Ant-

wort auf Unterdriickung hin. Doch ist es si-

cheriich nicht riehtig, das Industrieproletariat

in seiner Gesamtheit zur alieinigen Basis 50-

zialistischer Erlfisung hochzustilisieren.“

Erhard Lucas weist in seinem Buch »Vom

Scheitem der Arbeiterbewegung<< darauf hin,

daB zwar innerhalb der Arbeiterklasse immer

wieder wichtige Widerstandsbereitsschaft

vorhanden war, daB die Erinnerung an kon-

kret gelebte Utopie mit zum kulturelien und

politischen Erbe der Arbeitersozialbcwegung

gehort. Doch sei der Begriff der Arbeiterbe-

wegung aueh (und nieht nur in Deutschland) —

wenn es um die Frage der Uberwindung von -

Unterdriiekung gehe
— mit dem Begriff des

»Seheitems« unloslich verbunden. (Wie sieh

ja auch die transkoloniaien Lander in der ka-

pitalistischen Peripherie leiehter von der

Fremdherrsehaft als von den Gesetzen des

Weltmarktes befreien konnten.) Ich gehe da—

her von nachfolgenden Thesen aus:

*
Die industrielle Revolution in Europa (mit

zeitliehen Verschiebungen) ist der vorléiufige

Hohepunkt einer inneren Kolonisation, einer

Zurichtung der traditionell agrariseh oder

handwerklich ausgerichteten Bevélkerung
zum funktionierenden Heer von Industriear-

beitern.
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*
Das Burgertum und seine intellektuellen

Protagonisten entwerten gesellschaftlich in

dem MaBe die Arbeiter, wie sie an der okono-

mischen Entwertung der Arbeitskraft im ka—

pitalistisch-industriellen Verwertungszusam-

menhang interessiert waren. Doch gleichzei-

tig begleitete sie zunehmend die Angst vor

dem drohenden oder aktuellen Widerstand

aus Teilen der Arbeiterklasse.
*

In dem MaBe, wie es der Arbeiterschaft ge-

lang, sich gegen die 6konomische Entwertung
erfolgreich zu organisieren, paBte sie sich —

gezwungen durch den politischen Druck - der

gesellschaftlich vorherrschenden 'Realitfit an

und versuchte fiber ihre Organisationen in ihr

politische und kulturelle Identitat und Wertig-
keit zu erringen. Dies gelang ihr — gerade mit

und fiber ihre eigenen Organisationen und mit

einer Strategic des steten, quietistischen
Wachstums. Dabei halfen sie mit — Ohne es zu

reflektieren — das Periphéire innerhalb des ka-

pitalistischen Verwertungszusammenhanges
(Arbeitslose, Minderheiten, Kinder, Frauen)
und am Rande (vor allem die kolonialisierten

Volker) abzuwerten und auszugrenzen.

Norbert Elias These, daB die Anpassung an

die durchorganisierte, bfirokratische Indu-

strie-Gesellschaft mit verinnerlichter Repres-
sion und Anpassungsschmerzen ffir jeden Ein-

zelnen verbunden sei, d.h. mit der freiwilligen
Unterdrfickung von Affekten, wird auch

durch die — in letzter Zeit ausgewertete auto-

biographische Arbeiterliteratur bestfitigt?
(. . .

Und wie sie sich fiir ihre Kinder nur die glei-
che Erziehung vorstellen konnten, die sie

selbst durchlitten hatten, so sahen sie auch fiir

die »Wilden« die Notwendigkeit des grausa-
men und repressiven Prozesses zur Zivilisa-

tion. Uber ihre eigenen Erfahrungen und Ge-

fiihle konnten sie am besten mit den gleichge-
sinnten Genossen reden. Daher war die so-

zialdemokratische politische Kultur Miinner-

kulmr.m Mit ihren Frauen und Kindern aber

-auch mit den >>unzivilisierten<< Randgebieten

entwickelten sie kaum Kommunikationsbe-

dfirfnisse. Solidaritfit gab es nur mit »Ihres-

gleichen«.
Die faktische Macht des ungestért expan-

dierenden Kapitals profitierte davon. Die

herrschende burgerliche politische Kultur

verhielt sich zu den sozialdemokratisch orga-
nisierten Arbeitern zunehmend widerspriich-
lich: Einmal bleiben die Arbeiter fiir sie unbe-

rechenbare, latent bésartige (tierische) Wil-

de. Dann betonten sie vor allem deren Trieb-

haftigkeit, Unberechenbarkeit, Widerspen-
stigkeit, Aiufséissigkeit. Und dafijr haBten sie

sie. Das Wfiten der Freikorps in der Nach—

kriegszeit (1919/1920) offenbarte diese sadi-

stische Angst vor dem >>Niedrigen<< in ihrer Zi-

vilisation. Zum anderen bemfihten sich fort-

schrittliche Fraktionen um die Integration der

>>anstéindigen<< Arbeiter in die deutsche, impe-
rialistische Volksgemeinschaft.

Der proletarische >>Wilde« und seine sozialde-

mokratische Akkulturation

»Ein etwas erstauntes Gesicht machte einst unser Herr

Gemeindevorsteher, als ein van auswdrts zugezoge-
ner Glasmacher sich bei ihm anmeldete. Aufdie Fra-

ge nach Sim/3e uml Nr. seiner Wohnung antwortete
der Mann: >Na, (la in Kamerun Nr. 4< —Als Kamerun
wird m‘imlich im Volksmzmd der Hiiuserkomplex ge-
nanm, der die beiden neuen Straflen (. . .) bildet.«

'

Aus: Dcr Osterburgcr Nr.2 vom 13.8.1891

Ein anderer Ortsteil von Ostemburg—einer
Industrieansiedlung in der Nahe Oldenburgs—
in der vor allem Glasarbeiter in fabrikseige-
nen Wohnungen wohnten — hies Sansibar.

Ahnliche Namensgeb‘ungen nach Kolonien

finden sich auch im Ruhrgebiet und in ande-

ren Orten Norddeutschlands um die Jahrhun-

dertwende, der Zeit des Erwerbs deutscher

Kolonien in Afrika und in der Sfldsee.

Ich vermute, daB es sich hierbei um selbsti-

ronisierende Identifikation von Arbeitern mit

dem rechtlosen und diskriminierten Status der

afrikanischen Kolonien handelt, auf der Er-

fahrung fuBend — selbst rechtlos und veriicht-

lich zu sein. (. . .)
Nach Aufhebung' der Sozialistengesetze

wird nun immer deutlicher, daB die Sozialde—

mokratie nun ihrerseits groBe Anstrengungen

unternahm, um sich von diesen Werturteilen

fiber sich zu befreien, aus dem Zustand des

>>Negers« sich zum gleichberechtigsten Burger
zu emanzipieren.

Ein Artikel im Verbandsorgan der Glasar-

beitergewerkschaft )Der Fachgenosse< vom 1.

Mai 1903 dokumentiert diese wachscnde

Orientierung an herrschenden Wertvorstel-

lungen.

>>Vom Ziel! Tauscnde wiirden erst cinmal die Fragc
nach dem sozialdemokratischen Ziel antwortcn

>Unscr Ziel ist die Verbesserung unsercr Arbcils-

nnd chcnsbcdingungen.< Doch >Gewissc Gcgncr
habcn das Wort aufgebracht von der materialisti»

schcn Arbcitcrbewegung, welche nur den Dingcn
dicncn wolle, dagcgen Geist und Gemiit vernachl‘ds-

sige und vcrrohc<. Doch dies sci einc oberfléichlichc

Betrachungswcisc. Denn auch der Arbeiter briiuch-
tc zwar zur Holherentwicklung nun mal die materiel-

lcn Voraussetzungen. Doch seien diese keineswcgs
das Ziel sondcm ledigh'ch das Mittel. Denn: >Erst

auf dcr Grundlage der befriedigten physischen Bc-

durfnissc kann cin wahrhaft mcnschliches Dascin

sich aufbaucn.< Dem diene Lohnzuwachs, Arbcils-

zeitverki‘irzung und Arbeitsplatzgarantie. >Wohcr

sou bci dem Arbcitslosen die Freude kommen? Und

wohcr cine rcchte Erholung bei dem, der Tag fiir

Tag, vom Morgen bis Abend, an seine Arbcitsstiittc

gcschmicdet ist? Was uns heute — so oder so — an

wahrer Freudc zu teil wird, ist ein Brocken, Betllcrn

gcrcicht.< Abcr nun zum eigentlichcn Ziel cs sozial-

dcmokratischcn Arbeiters: >An wahrer Frcudc.

Daruntcr vcrstchcn wir nicht die Talmi—Geniissc,
mit dcncn das Volk nach Lage dcr Dingc sich gcgcn-

wiirtig nun cinmal begnfigen muB. Wir verstchcn

daruntcr auch kcineswegs Austern und eBbarc Vo—

gclncstcr wie fibcrhaupt keine leiblichcn Geniissc.

Wir vcrstchcn darumer die besten Darbictungcn aus

dem ffir uns mcistens verschlosscncn Reichc dcr

Wisscnschaft und Kunst. Sie zu einem Gemcingut

Kfinig Njoya von‘ Bamum mit seinen Soldaten in deutscher Husarenuni
von dem Wiener Ka’ufmann and Privatgelehrten Rudolf Oldenburg.

form. Die Fotografie ans der Zeit u‘m 1910 stammt



dCS ganzcn Volkcs zu machcn, das mulS unscr héch-

stcs Zicl scin< ...>Solangc dies nicht dcr Fall ist, sind

Wir nicht Mcnschcn in dcs Wortcs bestcr Bedou-

1Ung< . . .>solangc sind wir nur Wcrkzcuge in den Han-

dcn 11nd fiir die Zweckc andcrer, welchc dcn ganzcn

Erdball in Gcneralpacht gcnommcn haben.< Wich-

lig Sci, daB abcr dcr Kampf unbedingt in zwei Rich-

tllngcn zu gchcn habc: Nfimlich auch die >sclbstvcr-

schuldctc, gcistigc Unfrcihcit< miissc lbckéimpft wer-

den.”

Dem zweiten Teil des Kampfes galt das Be-

miihen dcr Zeitschrift, den BranntweinmiB-

brauch einzuschréinkcn und die Arbeiter aus

dCr Verdummung der Kirchen der Reichen zu

Ibsen. Mit ihncn konkurrierte der organisierte

Sozialismus als eine neue geistige Bewegung

dcr Vernunft.

>>Dic Hcrrcn Pastorcn, die mit den Partcien dcs

grasscstcn Egoismus und dcr Volksausbcutung ge-

gcn dcn Sozialismus cifcrn, sind cbcn Vertrctcr der

sclbstsiichtigen Rcichcn und habcn mit dem wahrcn

Christcntum nichts zu schaffcn.« (Der Fachgcnossc
V0m 13.12.1902) Dagegcn eben der Sozialis—

mus; >>Wir lebcn dcr Vorbercitung und Erwartung;

zibcr wir vcrmégcn die Richtung der sozialen Bcwc-

81mg schon zu crkcnncn. Wir crwartcn den néichstcn

_Schrill in dcr Entwicklung dcs Staatcs, dic Zeit, wo

chlcr Bfirgcr in vollcr hochhcrzigcr Mitarbcit die

Fullc scincs cigcncn Lebcns darbringl . . .« (cbd.)

.Ffirwahr — eine Utopie, die sich schon bald

mit den Kricgserlebnissen der nachwachsen—

den Generation mit Inhalt fiillen sollte.

WIC Brigitte Emig in ihrem Buch »Die Ver-

elendung des Arbeiters, Sozialdemokratie

UHd Kulturbewegung<< zeigt, ist die Haltung
dcr zitierten Gewerkschaftszeitung zur Ak-

kulturation der Arbeiter vom Arbeitstier zum

Arbeitsbiirger nicht auBergewéhnlich inner—

halb der sozialistischen Bewegung.‘2

Wie die Arbeiter den Stolz entwickelten

Ilcifiigcr, ordentlicher und gemeinschaftsféihi-
ger als Tcilc des schmarotzenden Bilrgertums
Zu scin so erzogen sie auch ihre Kinder zu or-

dentlichen, gchorsamen und fleiBigen Arbei—

tern. Ich will hicr auf den Zusammenhang von

autoritiirer Kindererziehung und Politik der

Arbeiterbewcgung nicht nfiher eingehen.
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Doch sei an den ehemaligen sozialdemokrati-

schen (spiter rfitkommunistischen) Pfidago-

gen Otto Rahle erinnert — der auf Grund sei—

ner Erfahrungen als einer der ersten auf den

Zusammenhang von proletarischer Erziehung

und autoritéirer Orientierung aufmerksam ge-

macht hat . . . z.B. initiierte er eine Kampag—

ne gegen die Priigelstrafe.” Die Untersu-

Chung von Adelheid von Saldern fiber »Wil-

helminische Gesellschaft und Arbeiterklasse<<

liefert — ohne es zu wollen — einen Einblick in

die organisatorische Mechanik des sozialde-

mokratischen Selbsterziehungsprozesses zur

disziplinierten Reservearmee fiir den Tag X

der sozialdemokratischen Machtiibernah—

me.”

Es liegt daher nahe, daB auch das Verhéilt—

nis zur internationalen Solidaritéit — neben der

Envartung des direkten Nutzens recht verbfir-

gerlichte. Als 'Beleg dient mir wiederum ein

Zitat aus dem >Der Fachgenosse< vom

1.3.1902. Es geht um den Vorwurf der prole-

tarischen >>Vaterlandslosigkeit<< anlfiBlich der

Neuwahlen eines nationalen Vertrauensman—

nes ffir die internationale Verstfindigung mit

der >>Collegenschaft anderer Linden. Auch

Arbeiter »die vor Jahren moch Gegner der Interna-

tionalitéit waren, [seien] jetzt das Gegentcil, weil sic

es von den Diplomaten lcrnen, die sich doch auc_h
mit dem Auslande verstiindigen mfissen.« Als wel-

tere Beispiele fiir die Vereinbartkeit vorr Hei-

mattreue und intemationalen Beziehungen

ffihrt der Artikel beispielsweise die Post, die

Schiffahrt und das Kapital mit seinen intema-

P—

tionalen Trusts und Syndikaten auf wie die In—

ternationalitéit der Kirchen und die gegenseiti—

gen Besuche der Fiirsten. Ja selbst das ge-

meinsame Vorgehen der Kolonialméichte ‘

dient als Positivbeispiel: »In China, wo bekannl-
‘

lich Deutschland die crstc Gcigc spicllc, bitten

Truppcn aller Lfinder zusammengewirkt, um . . .
-

die aufstfindischen Boxer nicderzuwcrfcn.« Doch

wfirde die proletarische internationale Soli-

daritfit vor allem durch die fehlenden Sprach-
kenntnisse erschwert. Doch dies kc‘inne man

meistern. Dafiir gébe es gerade in jijngster
Zeit ein gutes Beispiel: den von den Holliin-

dern propagierten >>Weltstreik<<. — »Abcr durch

einen gut organisierten Gedankenaustausch ist er

zum Heile der internationalcn Arbeitterschaft vcr-

hiitet worden.<<

Welch schrecklicher Gedanke, wenn dieserl
>>Weltstreik<< wegen der Sprachschwierigkeitl
der Funktionfire einfach ausgebrochen ware?

'

Ich fasse zusammen: Es scheint mir wahr-I

scheinlich, daB‘ die sozialistischen Organisa-i
tionen, mit ihrem Schrifttum, Versammlungs-
wesen und Organisationen zweierlei bewirkt

haben:

I

- Einmal wurden immense Anstrengungenl
unternommen, um sich gegen die Diskrimi-E

nierung und gezielte politische und ('jkonomi-l

sche Entwertung im Kaiserreich mit eigen be-

stimmten Organisationen zur Wehr zu setzen.

— Zum anderen wurden diese selbstverwal—

teten Organisationen zum Transmission ffirs

1
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die industriellen, sogenannten fortschrittli—

chen Wertvorstellungen und biirgerlichen
Kulturideale ~ kurz zu kompensatorischen Er-

ziehungsinstitutionen.

Die widerspriichliehe Haltung der sozialde-

mokratischen Reichstagsfraktion zur deut-

schen Kolonialpolitik

Die leider wenig beachtete Arbeit von W.

Spohn >>Weltmarktkonkurrenz und Industria—

lisierung Deutschlands<< belegt empirisch zwei

ffir unseren Zusammenhang wichtige wirt-

schaftliche Entwicklungen:
j Deutschland behauptete sich in seiner

volkswirtschaftlichen Gesamtheit gegem‘iber
der Weltmarktkonkurrenz um die Jahrhun-

dertwcnde — trotz konjunktureller Schwnn-

kungen —relativ gut. Die Grfinde lagen einmal

in den stabilen Zuwachsraten bei den fort-

schrittlichen Industrien (Elektro, Chemie,

(im Hausa

Zusammenstellung von

Kolonial—A us-

Kataloge kostenlos.

Maschinenbau) und in der vom Staat und dem

Bankenkapital geférderten, industriellen

Konzentration. Dies ffihrte zwar zu einer Ver-

elendung der Handwerksindustrie und ver-

stéirkte in diesem Bereich die sozialen Span-

nungen. Doch bis zur Krise 1907 konnte sich

die Agrarindustrie und die Schwerindustrie

(wie auch die Werften) wegen der Schutzzoll-

politik und der militérischen Aufrfistung *

wenn auch mit geringen Zuwachsraten — eini-

germafien behaupten.
Innerhalb der organisierten Arbeiterbewe-

gung verstérkte dieser Trend die Argumente
des realpolitischen Fliigels. Daneben ver-

stérkte sich der EinfluB der Verbandsspitzen
und die Zentralisierung von Entscheidungen.
—, Der deutschen Kolonialpolitik kam in die-

ser Entwicklung die perspektivische Aufgabe
einer langfristigen, weltweiten Infrastruktur-

politik 211. In der zunehmenden Konkurrenz

der Nationalstaaten um das weltweit schwei-

m

fende Kapital diente die Kolonialpolitihwie
auch die militiirische Aufrfistung langfrlstlg
der Verbesserung der Anlagebedingungen
und der Verringerung der Produktionsko-

sten.15
'

Hinzuzuffigen wfire noch, dafi die sich auf

der nationalstaatlichen Ebene verschérfende

Konkurrenz um das schweifende Investitions-

kapital die Gefahr intemationaler Konflik-Ie
(wie auch spiter der faschistischen Formic-

rung), wie auch zunehmend aggressiv werden-

de Kolonialpolitik (aller européischen Méich-
te und das bei zunehmend sinkender Remabl—

litét) dramatisch erhohte.

Die zunehmende nationalstaatliche Orien-

tierung groBer Teile der Arbeiterschaft er—

kliirt sich ebenfalls aus dieser sich verschiir—

fenden weltweiten Konkurrenzsituation. Cre-
geniiber dieser Entwicklung und der in ihr em-

geschlossenen Kriegsgefahr erscheinen uns

heute Resolutionen der >2. Intemationale<

recht naiv und hilflos. Die langfristige strate—

gische Bedeutung der Kolonialpolitik wurde

dort ebenfialls nicht gesehen. In den Reichs-

tagsdebatten argumentierten Ledebour und

Bebel (als hauptsfichliche Debattenredner zu

Kolonialfragen) mit der negativen aktuellen

Rentabilitéit der Kolonien und den unverhiilt-

nismfiBig hohen staatlichen Aufwendungen

fiir sie. (. . .)

Nach 19‘06 verschiebt sich die Kolonialargu-
mentation der sozialdemokratischen Partei

allmiihlich von einer grundséitzlichen Ableh-

nung wegen der unzumutbaren Kosten und

des Unglfickes, das die Kolonisation fiir die

>>Eingebornen<< mit sich bringe — wahrschcin-

HEFT 7 (November 1985,1572 S.,DM 22, —) enf—
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lieh in Anlehnung an die Zentrumspartei —zu

de Bemiihen, Kolonialskandale aufzudek-

ken (wic sadistische MiBhandlung der »Ne-

gem, Korruptionsfiille, erschwindelter Extra-
profitc monopolistischewr Firmen u.ii.). Dle-

SC Einzelfallbehandlung schiitzte vor dem

Vorwurf der grundsiitzlichen Verletzung

deutscher Interessen und erméglichte Ver—

handlungcn fiber Reformcn in der Kolonial-

politik. Noske, der nach 1912 Ledebour als

Kolonialfachmann in der Fraktion abléste,

behcrrschte diese Sprachregelung perfekt.

Ohnc die Junker und andere Hasadeure, ohne

SPCkulanten und sadistische Strafen, ohne

Ungerechtigekt aber mit nétigcr Strenge kén-

ne die Kolonisation den >>Neger<< zivilisieren

Und dem Reich Gewinn bringen. Es fie] nach

cincr solchen Redc leicht festzustcllen, dais
dcr heutigc Knpitalismus nicht in dcr Lage eel,
diese MiBstiinde abzuschaffen. Ich meme

aber, daB Noske mit Recht sich in der Konti-

nuitiit der sozialdcmokratischen Reichstags—

frilktion begriff. Dies Wird deutlieh an der

recht widerspri‘rchlichen Redc Bebels, die er

zur Begriindung der Stimmenthaltung der So-

zialdemokratie bei der Genehmigung des

Nachtragshaushaltcs zu Gunsten der Schutz-

trUPPC zur Bekfimpfung dcs Aufstandes in

Deutschsiidwestafrika gehalten hat (am 19.

Januar 1904). Diese Rede gehdrt dariiber hin-

11US in die Vorgeschichte des August 1914.

BCbel tritt - wegen der aktuellen Notwen-

digkeit — fiir eine rasche Behandlung des

Nachtragshaushaltes ein. Zur Angelegenheit
SClbst ffihrt er aus: ». . . es habe der Herr Di-

r(bktor des Kolonialamtes gemeint, Kolonial-

aufstiinde seien bisher noch keiner europfii-
SChCn Kulturmacht, die sich mit Kolonisation

besehiiftigte, crspart geblieben. Das ist leider

Wahr; diese Aufstfinde hiingen allerdings nicht

Zusammcn mit der Kolonisation an sich, son-

dCrn sic stchen aufs innigste im Zusammen-

115mg mit dcr Art, wic kolonisiert wird. Es sind

dle Folgcn der Behandlung, welche die soge-

nanmm Kulturnationcn den unkultivierten

Vélkerschaften zutei] werden lassen . . ."‘"

Und diese Art und Weise der falschen Koloni-

Sleflmg sei dariiberhinaus fiir das deutsche

Relch Und den deutschen Steuerzahler sehr

ICper. Bebel bekalgt dann die schlechte Infor-

m‘cnmg dcs Parlaments iiber die Vorgfinge in

\

den Kolonien. (Es stellt sich die Frage, warum

die Partei durch eigene Aktivitéiten diesen In-

formationsmangel nicht auiheben konnte

oder wollte, warum man sich mit den Informa-

tionen der Staatsbflrokratie, der biirgerlichen

Zeitungen und ihrer Korrespondenten vor

Ort und mit gelegentlichen Briefen aus Mis-

sionskreisen, Schutztruppensoldaten und

Pflanzern begniigte??)

Und Bebe] féhrt fort: >>Wir erfahrcn so auBer-

ordenllich wenig, daB wir eigemlich den ganzen Din—

gcn dort frcmd gegeniiberstehcn, daB wir garnieht

wisscn, wic die Dingo cigcntlich sich zutra‘g‘en. chn

nicht zeitweiligjemand sich findet, der den Mut hat,

indiskret, mijchtc ich sagen, Zu sein und offen auszu-

sprechcn, wic cs dort zugeht, erfahren wir nichts

iibcr die Wirkliehkeil.« Der: Aufstand, »dcr cin

iiuBcrst gewagtcs und geffihrliches Untcrnehmcm

sei, sei auch durch die >>willkiirlichc Enteignung

dcr Negem verursacht. Bebcl zieht nun eine

Parallele zu den »altcn Germancn in ihrcm Kampf

gegcn dic R6mer<<. Und folgert hieraus: »Dcswc-

gen méchte ieh schon jetzt dringend darum ersu-

Chen, daB wenn cinmal Kéimpfc, die, wic die Dingo

licgen, nicht vermieden werden kdnncn, vorkom-

men, diese Kfimpfe mit méglichstcr Mcnschlichkcit

geffihrt werden, und nachhcr kcine Racheaktc un-

temommen werden, die unscrcs Volkes unwurdig

sind. . J6“

Beides zusammen, die Unwissenheit iiber

die Verhéiltnisse und die Interessen der Volks-

gemeinschaft ffihren zur Begn‘lndung der

Stimmenthaltung bei der Bewilligung von

Geldem fiir die Niederschlagung eines Befrei—

ungskampfes. >>Nachdc_m wir uns abcr fiber die Ur-

sachen, welche diesen Aufstand herbeigeffihrt ha-

ben, bis auf dicsen Augenblick irn Unklaren uns bc-

finden, sind wir zu dcrn EntschiuB gekommcn, bis

auf wcitercs diesen Forderungen gegenflbcr, uns dcr

Abstimmung zu enthallen.« (Stimmenthaltungen

im Reichstag waren damals fiir die Sozialde-

mokraten der héehstmégliche Ausdruck von

Zustimmung!) Damit bekéime die Reichsre-

gierung den Auftrag >>ihrerscits allce aufzubie-

ten«, den Aufstand, »so rasch wic mfiglich zu En-

de zu bringen und den Kolonistcn, vwclchc im Ver-

traucn auf Ihrc (d.h. die dcr Regicrung) Zusagcn

und Versprechungen sich dort niedcrgelasscn ha-

ben, nach Méglichkcit zu rettcn.«

Damit herrscht das nationals: Gesamtinter-

esse, die Gemeinschaft der Zivilisierten fiber

die vorhandene Einsicht, daB die herrschende

Klasse jeweils den als Gegner ansehe, der sich

ihren Interessen entgegenstelle. So habe es

die >>ge1be Bestie<<, jetzt die >>schwarze Bestie<<

gegeben und schlieBlich werde es die »proleta-

risehe Bestie<< geben.”

Das Bild vom afrikanischen »Wilden« in der

Provinz

Kehren wir zur Provinz zurfick. Ich werde

mich hierbei mit dem regionalen EinfluBbe-

reich des >Norddeutschen Volksblattes<, einer

sozialdemokratischen Tageszeitung fur den

Raum Ostfriesland, Wilhelmshaven, Olden-

burg beschéiftigen. Dieses Gebiet war
indu-

strielles Entwicklungsgebiet mit gerrngen—
aber exportabhéngiger Industrie: 1n W11-

helmshaven gab es Marine-Werften, in O]—

denburg neben einer Warps-Spinnerei noch

eine Glasfabrik. Die Arbeiter in diesen Indu-

39

strien waren mehrheitlich soziaidemokratisch

orientiert, mit Ausnahme ev. der Warps-Spin-
nerei, mit ihren meist ungelernten Arbeiterin—

nen und Arbeitern. Die Region brachte ein

vielféiltiges sozialdemokratisches Kulturleben

hervor18 und ihre Zeitung war das >Norddeut-
'

sche Volksblatt<, neben den gewerkschaftli—
chen Verbandsblfittern.

Eigentlich hatten die Glasarbeiter in Nord-

deutschland gute Erfahrungen mit der inter—

nationalen Solidaritfit. Dies zeigt u.a. ein Be-

richt im >Fachgenossen< (11.5.1901): »Dic in-

ternationale Solidaritfit dcr ausléindischen Glasar-

beiter zum Nicnburgcr—Schauenstcincr Streik (in
dcr Néihe Hannovers) offenbart sich immcr mehr.

.
.
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Aus Amerika, Australien, Danemark, England,
Holland, Italien, Ostrcich, der Schweiz cc. laufcn

Geldcr ein, so daB die Furcht dcr Schildknappcn des

Kommerzienraths Hcye, 'dic Streikcndcn wfirden in

groBe Not geratcn, unbegrfindet ist.«

(. . .)Wenn sich aueh nach 1900 die Streik-

hilfe mehr und mehr nationalisierte, so zeigt
dieses Zitat doch, daB praktizierte internatio-

nale Solidaritat sowohl Sprachgrenzen wie

auch groBe Entfernungen zu fiberwinden im

Stande war. Diese Solidaritfit wurde fiber die

Fachverbande organisiert und ffihrte zu kon-

kreten Streikunterstfitzungen, zur gegenseiti-

gen Information und zur Abwehr von Streik-

breehern. Doch diese Erfahrungen ffihrten

nicht zu antimilitaristischen oder antikolonia-

len Abwehrkampfen noch zu Versuchen, das

brutale Ausbeutungssystem der schwarzen

Arbeitskraft in den Kolonien durch gewerk-
schaftliche Entwicklungshilfe zu verandern.

Mit den »Unzivilisierten« in den Kolonien

konnte man sich keine Gemeinsamkeiten vor—

stellen. (Hans-Chr. Sehrfider hat in seiner Ar-

beit »Sozailismus und Imperialismus<< die Ge-

sehichte der sozialdemokratischen Haltung
zur Kolonialfrage in ihrer Widersprfiehlich-
keit und Unzulanglichkeit materialreich be-

schrieben.)
'

Die'Frage nach dem — warum? — versueht ei—

ne neuere Arbeit von Thomas Mitschein »Die
‘

Dritte Welt 2115 Gegenstand gewerkschaftli-
eher Theorie und Praxis<< nachzugehen”. Er

geht von der zentralen Frage aus, warum »al-

len ideologischen Strfimungen innerhalb der

europaischen V0rkriegssozialdemokratie,
einschlieBlich der linken, die Kolonialvfilker

nicht als Subjekt der Geschichte jenes Systems

[galten], in das sie hineingezogen waren.« —

Die Ursache daffir sieht er in der von Arbei-

tern weitgehend verinnerlichten Meinung,
daB »von der bfirgerlichen Gesellschaft als

Mensch nur anerkannt wird, wer ihr Mitglied,

_

als Mitglied nur, wer als aktiv Austauschender

am Marktgeschehen teilhat‘.« Diese tiefverin-

nerlichte Identifikation mit dem kapitalisti-
schen Verwertungssystem und nicht irgend-
welcher Verrat an irgendwelchen abstrakten

Prinzipien — habe zur wachsenden Integration
der organisierten Arbeiter in ein national-

staatlich gegliedertes kapitalistisches Weltsy-
stem geffihrt, in dem der »Wilde« als eben

noch nicht Zivilisierter mit Notwendigkeit so-

lange ausgesehlossen war, bis er die zivilisato-

rische Erziehungsdikatur der Kolonisation er-

folgreieh, d.h. als emanzipierter Tauschpart-

ner, durehlaufen habe.

Ist diese Argumentation stimmig, so muB

sic in der Vorstellung vom Afrikaner an der

Basis wiederzufinden sein, die sich danach

zwischen >>Paternalismus<<20 und Unverstfind-

nis bewegen mfiBte.

In der Tat ist genau diese Wahmehmung in

dem >N0rddeutschen Volksblam wiederzu-

finden. Das Blatt begriff sich auf der Linie des

Parteizentrums (Bebel, Kautsky). Ich habe —

um eine Ubersieht zu bekommen — die Jahr-

gfinge von 1900 bis 1907 durchgesehen, kon-

zentriere mich aber hier auf den Jahrgang

1906/07, der Zeit der sogenbannten Hottent-

otten—Wahl und des 7. Kongresses der 2. In-

ternationalen.

Die »Hottentotten—Wahl« fand nach der

vorzeitigen Auflosung des Reichstages wegcn

einer Abstimmungsniederlage der Regierung

beim Nachtragshaushalt ffir die Schutztruppe
nach nur einmonatigem Wahlkampf Ende Ja-

nuar 1907 statt. Im Einzugsbereich des N.V.

konnte kein sozialdemokratischer Kandidat

die Wahl gewinnen. Die Gesamtpartei verlor
— obwohl sie einen leichten Stimmenzuwaehs

erreichte — beinahe die Halfte ihrer Mandate

(andere Wahlkreiseinteilungl). Mit Hilfe der

bfirgerlichen Medienoffentlichkeit gelang es

der Reiehsregierung den Wahlkampf ganzlich
unter dem Pro und Contra ffir die Kolonialpo-
litik zu ffihren. Die sozialdemokratische Wah-

largumentation versuchte ihrerseits die Kolo-

nialfrage mit der aktuellen Teuerung und der

drohenden Erhohung der indirekten Steuern

in Verbindung zu bringen. Ihre Ffihrer wur-

den deshalb als »vaterlandslose Gesellen« be-

schimpft.
Im August 1907 fand der KongreB der2. In-

ternationalen in Stuttgart statt. Auf ihm kam

es zu einer ausffihrlichen Kolonialdebatte.

Eduard David zusammen mit dem Hollander

van K01, dem Belgier Terwagne und dem

Franzosen Rouanet versuchte in diese Debat-

te den Begriff »sozialistische Kolonialpolitik<<
einzuffihren und in die AbschluBresolution zu

integrieren. Dies gelang nicht. Der deutsehe

Kolonialkrieg wurde auf dem KongreB nicht

erortert. Zum AnlaB des Wahlkampfes und

des Kongresses berichtete die Zeitung aus-

ffihrlichcr fiber die Kolonialfrage, nahm in ei-

genen Kommentaren Stellung; dies gibt mir

die Moglichkeit ihre alltagliche koloniale Be-

richterstattung mit seiner politisierten Form

zu kontrastieren.

Das N.V. berichtete fiber fiberregionale Er-

eignisse unter drei regelmaBig wiederkehren-

den Rubriken:

— »Aus aller Welt« (hier wurden Nachrichten

aus den »zivilisierten Industriestaaten<< ge-

sammelt)
— »Aus dem deutschen Reieh<< und

— »Aus dem deutschen Kolonialgebiete<<.
Diese Differenzierung verdeutlicht sich in der

Berichterstattung, dazu 2 Beispiele aus der

letzten Rubrik:

N.V. am 5.1.1906: »Eine Hiobsbotschaft aus Ka-

mcrun. Durch die Meldung, daB in Kamerun der

Leutnant Foertsch auf ciner Expedition schwer ver-

wundct worden ist, wird die Aufmerksamkeit neuer—

dings auf diesen Tcil dcs deutschen Kolonialbesitzes

gclenkt. Nun meldet ein Bericht aus dem Sfiden des

Schutzgebictes“, daB die Aufstandsbewegungcn un-

ter den Eingeborcnen sich leider auf ein vicl umfas-
scndcres Gcbiet erstrecken, als man allgcmein in
Deutschland anzunehmcn seheint.. . . Die GrfiBe
des Gebietcs fibersteigt diejenige des Kénigrciehs
Sachsens und wcist ungefahr 10 000 waffenfahige
Neger auf. Diesen stchcn nur zwei Kompanien der
deutschen Schutztruppe und einige kleinerc Posten

gcgcnfibcr.« Bei dieser »saehlichen« auf den

deutschen Interessenstandpunkt hin orien-

tierten Berichterstattung erstaunt es nicht,

daB bei Kolonialkampfen nur die »eigenen
Leute<< Verluste hinnehmen mfissen.

So das Blatt (zum wiederholten Male) am

5 .2. 1906: »Die neuesten Verlustlisten ans Sfidwcst-

afrika melden, 5 Tote, 5 Verwundete und einen Ver—
miBtcn.« Dies finderte sich auch nicht, 2115 m

Lauf des Jahres bekannt wurde, daB der

Schlachter der Hereros, General von Trotha —

nach der Niederlage der Hereros am Water—

berg (1904) den Mord von zehntausenden He—

reros zu verantworten hatte.

Der zweite Bericht, den ieh zitieren moch-

te, stammt vom 9.2.1906:

»Zwei )Siegm fiber die Hottentotten, die Vich ge-
raubt hattcn, wurden aus Sfidwcstafrika gemeldct.
Es schcint also mit’der ganzlichen Beruhigung nicht

weit her zu sein. Es wfirde auch sonst gar kcinen Sinn

maehcn, immer neue Truppen nach Sfidwestafrika

zu schieken. 15 000 Mann sollten doch wirklich 400

Hottentottcn, wenn auch nicht unschadlich machen,

doch einigermaBen in Sehach halten konnen.«

Manchmal findet sich aber auch Sympathie
ffir die zwar rfickstandigen, aber todesmutii-

gen »Wilden«. Dazu ein Bericht vom

12.1.1906:

»Aufstand im Zululand. Von zuverléissiger Seite

wird der >Téglichen Rundscham aus Natal berichtet,

daB unter den unabhangigen Bassutos sich gefiihrli-
chc Gahrung bcmcrkbar macho, welche sich zu einer

gewaltsamen Erhebung zu cntwickeln droht. Den

AnlaB bildet, wie in Deutsch-Ostafrika der starke

Steuerdruck. Insbesondere sind die Eingeborencn
fiber die neu eingeffihrte Kopfsteucr erbittcrt.

Durch die Regierung wird cine Bfirgerwehr der Wei—

Ben organisiert. Die Zulus beschamcn die Europiier.
Sic erheben sich mannhaft, wenn der Steuerdruck zu

sehlimm wird, wir abcr lassen uns den allerschlimm-

sten Steucrdruek gefallen.«

Die Assoziation zwischen Steuererhohung
hier und unnotige Kolonien dort beherrschte

die koloniale Reichstagsdebatte und den

Wahlkampf der Sozialdemokraten. »Kolonia-

le Blutsteuem<< (z.B. N.V. vom 18.11.1906)
meint daher nicht die Lasten ffir die Afrika-

ner, sondern die Lasten ffir den deutschen

Steucrzahler. Am 29.11.1906 referiert das

Blatt folgende Rechnung:

»Jedcr Soldat in Sfidwestafrika kostct pro Jzihr 10

000 Mark. Da abcr die Anzahl zur Zeit in den

Schutzgebictcn befindlichen Soldaten fiber 14 000

betragt, so kann man sich hicraus eine Vorstellung

machen, wic hohe, auBerordentlichc Aufwendun-

gen neben dcn ordentlichen ffirjene ungelfickseligc,
Zum groBcn Tcil aus Sandwfistcn bestchcnde Kolo—

nie gcmacht werden mfisscn.«

Iogolano-Hnterkleiflerfl
aus garan’riert Deutscher Kolonialbaum-

wolla,g’latt u. pnrfis. anganehuisto u. dnuer-

hafteste Untorkleider,
auchlns nation.-wirt-

svhaftlJnter. z. empf.
Nur echt mit nebenst.

S_chutzm. Praisliste u.

hachweisdfierkaufs-
stell. durch d. Fabrik:

Mach. Trlkot-Webarel Hechingen
Lleblm & Lavl. Hechiuen (Hohenzollem).
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Deulsdie Kolonianruppen

Um dicse fiskalische Reduktion dcs Kolo—
nialproblems recht wfirdigen zu kénnen, ist

nicht nur an den Volkermord des General von

Trotha zu erinnern sondern auch daran, daB

chcn des tcilweise recht erfolgreichen Gue-
rilla-Kampfes unter der Fiihrung des ehemali-

gen Minenarbeiters und Nama—Fiihrers Jacob

Morenga (1885—1907) eine standige Truppen—

Verstiirkung im sijdafrikanischen Kolonialge—

biet notwendig wurde. Die Wahlpropaganda
der Kolonial—Parteien offenbarte dies gerade,
indem sie den Sozialdemokraten vorwarfen,

sie wfirdcn die deutschen Soldaten gegeniiber
eincm bésartigen, bestialischen Feind im

Stich lassen. Mchrfach wurde von der Reichs—

rcgicrung betont, daB man sich im Kriegszu-

stande befinde und daB es sich nicht nur um

Polizciaktionen gcgen Aufstiindische handeln

Wiirde. '

In diescm Zusammenhang muB der deanSl-

VC und verfiilschende Inhalt des folgenden

Wahlaufrufes 'analysiert werden. N.V. vom

2012,1906:

>>OSIfricgcn, Paricigcnosscn, Biirgcr, .Arbcncr,
Wiihlcr dcs crslcn Hannovcr Wahlkreiscs. Dcr

Reichstag ist aufgclést: wcil cr dcr Geldvcrschlcudc-
rung in den viillig zwcck- und nutzloscn Kolomcn

cndlich cinmal cincn Ricgcl vorschicbcn wolltc. 4100
Millioncn hat dcr Kaffcrnkrieg“ in Sfidwcstafrika

gckostct, 29 Millioncn fordcrt dcr Nachtragshaus—
halt fiir 1906 und abcrmals 160 Millioncn wcrdcn fur

das Jahr 1907 vcrlangt.... nur dcswcgcn soll dlCS Op-
fcr gcbracht wcrden, um die armcn Wilden, dic

durch dic ScheuBlichkcit dculschcr Mcnschcnquiilcr
ZUF Vcrzwciflung gebracht wordcn sind, vollig aus-

Zurottcn und ihren ganzcn Besitz den Giinstlmgcn

“Dd SprdBlingcn dcr preuBischen Offizicrs- und Jun—

kcr-Sippschafl in die Héindc zu spiclcn. Dic infa-

mcn, ruchloscn Praktikcn vcrkommcncr Subjckte,
die in Dcutschland sich nicht mehr gescllschaftlich
L1nd finanzicll haltcn konntcn und als-Schrcckcns-

kinder ihrcr hochgcstochcncn Famiicn nach Afrika

abgcschobcn wurdcn, habcn dic Eingcborcnen, die

Sich um Land und Vich prclltcn und dcnen sie allc

Existenzmittcl aus dcr Hand schlugcn, in den Auf—

Stand gctricbcn. Urkundlich festgelcgtist, daB die

dculschcn Gcwalthaber in SfidWcstafrika schlimmer

als die unmcnschlichcn Barbarcn gchaust haben.

SChandtatcn sind vcriibl Worden, diejedcr Bcschrci—

bung Spottcn. Und fiir dicscn Kolonialkitzcl dcr

herrschcndcn Klassc soil das arbcilcndc Volk wciB-

blmcn.« (. . .) »A|lc Lastc rm Militar, Flottc und

KOIOnicn hat das arbcitcndc Volk zu tragcn.«

Schon jctzt miisse eine fiinfképfige Familie

Pro Jahr 200 Mark Steuern bezahlen. Nun

\volle man sic mit weitercn 50 Mark belaste,

_

lnka (Ngrnibia
sduleben; Alrikareisender mit Kolomalmentahmt, F.

) wo sie mi! dem Hererokn'eg 1904-0? eines

f. StrauB

»um einen schwarzcn, mifihandelten, beraubtcn und

betrogcncn afrikanischcn Volksstamabzuschlacn—
ten.« (. . .) »Deshalb hat sich die Somaldemokranc

dcm chtrum angeschlossen, als es galt, der sinnloi-

sen Geldverschleuderung in den Kolonien cin Ende

zu machen.«

Ich denke dieser Wahlaufruf macht deutlich,

daB sich die Widersprfichliche Politik des Par—

teizentmms Zum Widerstand in den Koloniem

in der Provinz widerfindet, sich wegen des

gréfseren lntegrationsdruckes im Sinne der

herrschenden Wertvorstellungen dort noch

weiter verstarkt.
-

Dazu gehort auch, daB das Blatt am 19. und

20. Januar— also auf dem Zenit des »antikolo-

nialen« Wahlkampfes unkommentiert und

ohne Leserreaktion eine ganzseitge Reklame

des Kaffee-GroBhandlers Tengelmann anlaB-

lich der Eroffnung einer Filiale in Wilhelms-

haven abdruckt. Unter der Uberschrift >>Ten-

gelmann’s Plantagenkaffee<< verkfindet die

Reklame stolz, daB die Firma Aktienbesitz an

verschiedenen Kaffee-Plantagen besitzen

wijrde und sie deshalb ihren Kaffee so billig

abgeben konne. Geschmiickt ist diese Anzei-

ge mit einer Reihe Neger-Silhouetten in rassi-

stischer Stilisierung, die alle fleiBig Tengel-

mann’s Kaffeeasacke tragen.

Oder wie ist die Meldung vom 23.1.1907 zu

interpretieren, in der ohne Kommentar fest-

gestellt wircl, daB ein Fachmann geauBert ha-

be, daB Siidwestafrika doch keine Aussiedler—

Kolonie werden konne, weil nicht genug

fruchtbarer Boden vorhanden sei? Oder wie

der in fiber hundert Fortsetzungen Abdmck

des rassistischen Romans von Friedrich Ger-

stacker >Die Missionare. Ein Roman aus der

Siidsee<.

Zum Zusammenhang von abgeschlossener in-

nerer Kolonisation um] fortgesetzter finflerer

Kolonisation: fiber einen verhinderten Lem-

prozeli der Arbeiterbewegung

Ronald Daus beschreibt am Beispiel Portu—

gals die Rfickwirkungen der europaischen Ko-

lonialherrschaft auf das européische Innen—

verhéltnis. Er stellt fest, daB die >>kolonialen

Experimente einiger européiischer Staaten al—
len Européiern einen andauemden, betréichtli—

chen Vorteil in ihrem Selbstwertgeffihl ver-

schafft<< haben.“ Dies habe es auch den euro-

paischen Unterschichten ermoglicht, sich und

ihr aufgezwungenes Schicksal auch dann noch

als besonders und wertvoll (wenn auch

manchmal tragisch) zu erfahren, wenn sie ihre

Herrscher in Katastrophen grdBten Ausma—

Bes gefiihrt haben. Die Identifikation mit der

Kolonialmacht, die Borniertheit gegenijber
den peripharen Objekten dieser Macht, ihrer

Kultur und ihres Widerstandes habe den eige-
nen LernprozeB zum Widerstand gegen ihre

eigene Unterdriick'ung verhindert.

Das System Salazar dient ihm fiir seine The-

se ebenso als Beweis wie die Zustande in

Frankreich zur Zeit des Algerienkrieges und

im nationalsozialistischen Deutschland. Folgt

man Daus, damn wurde bislang die innenpoli-
tische Komponente der Kolonialpolitik in der

Geschiclitsschreibung zu wenig beachtet.

Das revolutionfire Pathos der Sozialdemo-

kratie unter der Fiihrung Bebels trug zwar in

sich noch den Widerspruch von radikaler Ge— ‘

sellschaftskritik und zunehmender Akzeptanz
‘

der herrschenden Verhaltnisse, so war es ihm
a

wenigstens noch moglich den kolonialisierten!

Vélkern Mitleid und Anteilnahme an ihrem'
Leiden entgegenzubringen. Schon dies unter-g
schied die Partei vor 1914 wohltuend von der.
im damaligen Deutschland herrschendeni

Gleichgiiltigkeit oder dem rassistischen Sadis-,

mus gegenflber der autochthonen Bevolke-

rung in weiten Kreisen des Bijrgertums.25
Erst mit der Ubernahme der Parteiffihrung‘

durch die Fraktion der Realpolitiker (Ebert,1
David, Noske u.a.) wahrend des 1.Weltkrie—

ges setzte sich in der Sozialdemokratie die

Haltung weitgehend widerspruchsfrei durch,

die Dans beschreibt.

Unter der neuen Bedingung — der Einbezie-l
hung der Gewerkschafts- und Parteifiihrung
in den staatlichen Diskurs — zeigten diese Re-

alpolitiker die Fahigkeit die Interessen des im-

perialistischen Deutschlands mit den Interes-

sen der Arbeiter politisch zu verbinden.

Damit begrfindeten sie ein neues Heima-

trecht der Arbeiter im imperialistischen'
Staatsgefi‘ige — sie machten sie zu Volks-Ge-l'
nossen.

l

I

Es war Eduard David klar, daB dies ohne'

die Unterdriickung oder Ausbeutung andere

Vélker nicht ginge. Sein berfichtigtes )Kriegs

tagebuch< dokumentiert dies in aller DeutlichA



keit. Schon am 29. August 1914 diskutiert er

mit Genossen ‘deutsche Kriegsziele. Er ver-

tritt dabei einen alten Plan der >Alldeut-

schem.26

>>Nachmittags Cafe Austria: Robert Schmidt, Scho-

pflin, Wcls, Cohen>ReuB<, Gohrc. Wir besprcchcn

Lagc Frankrcich, Belgien. Sind einig: Kcinc tcrrito~

rialc Anexion.(. . .) Ich vertrctc den Standpunkt:
kcine tcrritorialc Ancxion, abcr Wegnahmc des

Kongoslaatcs und Bildung cincs groBen deutschcn

Kolonialrcichcs durch das iiquatorialc Afrika hin-

durch. Frankrcich mfiBtc das ganzc franzéBiscl-le

Kongoland drcingeben, eventucll Tangcr als deut-

schcn Flottenstfitzpunkt. Dcutschland crhz'ilt damit

cinc Fcld fiir seine cxpansiven Kriiflc: Ffir Belgien
und Frankrcich bcdcutcn dicsc Verlustc kcinc natio-

nalcn Eingriffe. Die Eingeborcncn dcr betrcffcnden

Liinder gcwinncn nur durch den chrgang in die

dcutsche Vcrwaltung. Dic Kollcgen sind dcr glci-
Chen Mcinung, glauben auch, daB man damit bei der

groBcn Mchrhcit dcr Partci kcincn Widcrstand fin-

de.«

Es ist mir wichtig, den ProzeB vom revolutio-

n'ziren Pathos zur praktischen Nationalpolitik
nicht mehr weiter mit der zu geringen Radika-

lit'zit der Arbeiterbewegung Oder gar mit der

fehlenden marxistischen Theorie erkléiren zu

wollen. Vielmehr gilt es Anséitze weiter zu

verfolgen, die zwischen der alltéglichen Er-

fahrung der politisierten Arbeiter mit der

herrschendcn Realitfit und den institutionell

ve'rmittelten politischen Entscheidungen ihrer

Organisationen analytische Verbindungen
herzustellen versuchen. Anders formuliert:

die >>fehlcrhafteste<< Fuhrung kann nur die

vorhandenen Widersprfiche der wirklichen

Sozialbewegung verstiirken und fiir ihre Poli-

tik nutzen.

Wie weit dies im Kriegsverlauf den neuen

Fflhrern gelungen war, zeigt, daB die >Deut-

sche Nationalversammlung< bereits am

1.M§irz 1919 cinen >>scharfen Protest<¢ gegen
die von Wilson geplante Enteignung der deut-

schen Kolonien beschloB und die >>Wiederein-

setzung Deutschlands in seine kolonialen

Rechte<< forderte. Deutet schon der Umstand

auf einen breiten Konsens des >>revoluti0nii-

rem Deutschlands in dieser Frage, daB die

EntschlieBung gemeinsam von SPD, DDP,
DVP und DNVP eingebracht wurde, so ver-

wundert doeh, daB sie mit 414 gegen 7 Stim-

men, also auch mit den meisten Stimmen der

USPD, verabschiedet wurde.

Um in der Widersprfichlichkeit der sozial-

demokratischen Stellungnahmen zur llntema-

tionalitéit und zur kolonialen Frage der Vor—

kriegszeit die Spuren zu der Politik Noskes in

der Nachkriegszeit nachzuspiiren, mochte ich

abschlieBend noch cinmal aus dem >Nord-

deutschen Volksblatt< in seinem Kommentar

zum Internationalen SozialistenkongreB in

Stuttgart vom 23. August 1907 zitieren.

Nachdem er die >>geschmacklosen Angrif—
fe« des franzéBischen Delegierten und Anti-

militaristen Hervé auf Bebel heftig kritisiert

hatte, berichtet der Kommentar v‘o’n der

>>zwar richtigen, aber fiir die Empfindungen
der deutschen Arbeitermassen<< viel zu eisigen
Erwiderung Georg v. Vollmars. Vollmar hat—

te u.a. ausgeffihrt:

»Die Licbe zur Menschheit kann uns keinen Augcn-
blick daran hindern, gute Deutsche zu sein. So schr

wir die gcmcinsamcn Kulturintercssen anerkcnncn

und die Vcrhctzung der Volkcr verdammen und be—

kéimpfcn, so wcnig geben wir uns utopischcn Bcslrc-

bungcn hin.« (Vollmar cr'wéihnt in diesem Zusam-

mcnhang den zur Zeit dcs Kongrcsscs einsitzendcn

Karl Liebknccht).

Der Kommcntar resiimiert, daB die deutsclie

Sozialdemokratie >>keine antimilitaristische Agi—

tation (wollc), die den proletarischcrn Emanzipa-
tionskampf léihmcn oder doch in seincm sicgendcn
Lauf vcrlangsamcn kann.«

Zur Kolonialpolitik kommenticrt dcr Bericlucr-

statter. Es scicn Diskussionen gcffihrt Worden, oh

hcute schon Gcsichtspunkte >>fiir cine vorléiufig — in

dicscm Fallc lcidcr! —- noch unabschbare Zukunft

aufgestcllt wcrden sollte. »Es ist in dcr Tat nicht ab—

zuschen, was dic Kritik dcr kapitalistischcn Kolo-

nialpolitik mit dcr Frasge zu schaffcn haben soll, ob

dermalcinst dcr Sozialismus cine zivilisierte Kolo-

nialpolitik betrciben wcrde. (. . .) Ob cs cine zivili-

satorischc Kolonialpolitik gcben kann, zur Zeil, wo

unscre Enkcl mit unscren Knochen die Apfel Von

den Biiumcn wcrfen, das ist cine Frage, um die cs

sich nicht lohnt, cine Zukunftsmusik zu treiben, die

von den Gonnem dcr kapitalistischen Kolonialpoli—
tik miBbraucht werden kann, um dcrcn SchcuBlicli-

kciten zu verdunkcln.«27

In mcincn Ausfiihrungcn habe ich vcrsucht cinigc
Hinweise zu gcbcn, warum der Kommcntator crst

gar nicht auf die Idee kam zu vermuten, daB zur Zcit

dcr Enkcl viellcicht in den Bercichcn der ehcmali-

gcn Kolonialgcbcitc freic, selbststéndige und sou-

vcriine Vélkcr lcben konnten.

[Das Intercssc der SF-Rcdaktion wiire es, mi! dic-

scm Ausgangsartikel cine Diskussion fiber >Anar-

chistischcn Internationalismus hcute< zu beginncn.]
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Vélker

ohne
Regierung
von Harold Barclay

‘

»Eine der Lehren, die uns das Leben der Wilden

Stdmme lehrt, is! die wie eine Gesellschaft ohne

Polizisten funktionieren kann, der fiir die 0rd-

nung sorgt. «

(Edward Burnett Tylor; Anthropology (London
'1881, 21946, Ed. 2, S. 134.)

In der ji'mgeren Neuzeit hat es einige relativ

erfolgreiche Féille von bewuBt geplanten Ge-

meinwesen gegeben, die als anarchistisch be-

zeichnet werden kennen. So gab es wahrend

einer kurzen Periode in der Russischen Revo-

lution von 1917/18 und erneut in den Jahren

1936 his 1939 in Teilen von Spanien Anstren-

gungen, eine geplant anarchistische Gesell-

schaft aufzubauen, obwohl das effektive Aus-

maB der anarchischen Qualitéit sicher disku-

tierbar ist.
'

Wenn wir Anarchie in einem engeren Sinne

als ein Gemeinwesen ohne Herrschaft — d.h.

ohne Regierung und ohne Staat — definieren,

dann belegt die anthropologische Forschung
zahlreiche Beispiele fiir Anarchien. Solche

Gesellschaften zahlen zum GroBteil zu jenem

Typ, den Morton Fried als egalitc'ir bezeichne-

te, d.h. es handelt sich bei ihnen um Gesell-

schaften, »in denen es innerhalb einer jeder

Alters- und Geschlechtsgruppe so viele ange-

sehene Positionen gibt, wie Personen existie-

ren, die diese einnehmen kennten. Oder mit

anderen Worten: eine egalitéire Gesellschaft

zeichnet sich dadurch aus, daB die Anzahl der

bereitgestellten und geschéitzten Stellungen

der Anzahl derjenigen Personen entspricht,

welche in der Lage sind, diese einzunehmen.

(. . .) Eine egalitfire Gesellschaft verfiigt fiber

keinerlei Mittel, um die Zahl der zur Mach-

tausiibung féihigen Personen festzulegen oder
zu begrenzen.« (Morton Fried; The Evolution

of Political Society, New York 1967, S. 33.)

Innerhalb dieser Gesellschaften gibt es aller-

dings Unterschiede zwischen den einzelnen

Menschen, und die Unterschiede zwischen

den Geschlechtern und Altersgruppen sind

unveranderlich formalisiert, um z.B. die Vor-

herrschaft der iilteren Manner zu betonen.

Insgesamt haben die egalitfiren Gesellschaf—

ten einfachere Formen der sozialen Organisa-
tionen als andere Gesellschaften in dem Sin-

ne, daB es in ihnen keine sozialen Range oder

Klassen bzw. ausdrficklich spezialisierte Be-

rufsgruppen gibt. Die Bevolkerung dieser Ge-

sellschaften ist sehr homogen, verwandt—

schaftlich orientiert und besitzt den Charakter

einer face to face-Gruppe (d.h. etwa Vertraut-

heitsgruppe). Die wirtschaftliche Grundlage
der meisten egalitiiren Gesellschaften basierte

auf dem Jagen und Sammeln; einige wieder-

um waren Gesellschaften von Gartenbauern,
die vom Anbau kultivierter Pflanzen Iebten

und andere spezialisierten sich auf die Hal—

tung von Viehherden.

Dariiberhinaus gibt es einige Ranggesell-
schaften, die meiner Ansicht nach ebenfalls
als anarchisch betrachtet werden konnen.

Fried zufolge sind dies Gesellschaften, in de-

nen »die angesehenen Stellungen auf irgend-
eine Weise begrenzt sind, so daB nicht alle

Personen, die fiihig sind, diese‘Stellungen zu

besetzen, diese auch wirklich erlangen. Eine

solche Gesellschaft karm aber sie muB nicht
. geschichtet sein. D.h., eine Gesellschaft kann
ihre einfluBreichen Stellungen scharf eingren-
zen, ohne jedoch ihrer gesamten Mitglied-
schaft den Zugang zu den lebensnotwendigen
Ressourcen zu verwehren.« Die traditionellen
indianischen Gesellschaften der amerikani-
schen Nordwestkfiste und die von Zentral-

und Nordkalifomien warcn Ranggesellschaf—
ten, die offensichtlich fiber keine Regierung
verffigten.

In geschichteten Gesellschaften werden wir

keine Beispiele fiir anarchische Systeme fin—

den, da eine geschichtete Gesellschaft nahezu

definitionsgeméiB eine Regierungsstruktur
und einen Staat besitzt. Nichtsdestowenioger

gibt es einige interessante Falle von geschich-
teten Gesellschaften, in denen die Regierung
dermaBen rudimentéir ist, daB man sie ebenso

als Beispiele marginaler Anarchie betrachten

konnte. Tatsachlich benutzte Pjotr Kropotkin
in seiner Schrift »Die historische Rolle des

a
Staates<< (P. Kropotkin; frz. Erstveroffentli-

.

Chung 1896 in: Les Temps Noveaux; dt. Erst—

, veroffentlichung in: Der Syndikalist 1920)

einige Beispiele geschichteter Gesellschaften

zur Veranschaulichung von Gesellschaftcn

ohne Regierung. Zumeist unterlag er, wie
"

z.B. bei der mittelalterlichen freien Stadt und

7

den Mongolen, dabei einer Fehleinschiitzng,
aber die von ihm beschriebenen Kabylen ,

eine

ackerbautreibende Bevolkerungsgruppe im

Norden Algeriens, die von ihrer Sprachzuge-
horigkeit den Berber-Sprachen zugerechnet
wird, scheinen sich der Anarchie immerhin

ebenso angenahert zu haben wie die heidni-

schen Wikinger, die im 9. Jahrhundert Island

besiedelten.

Anarchische Gemeinwesen finden sich vor-

,. rangig dort, we die GréBe der Gemeinschaft

einen Personenkreis‘ von 150 his 200 Men-

schen nicht fiberschreitet, obwohl es auch

Ausnahmen gibt, bei denen die Siedlungsge-
meinschaft mehrere tausend Mitglieder um—

.

faBt. Diese demographische Grundbedingung
fiir das Auftreten von Anarchien ist nahelic-

gend, da die Effektivitéit der Mechanismcn

der sozialen Kontrolle in derAnarchie vor al—

lem auf den face to face—Beziehungen basiert.

Und diese Beziehungen wiederum entfalten

sich am besten in einer kleinen Bevolkerungs-

gruppe. Hinzu kommt natiirlich, daB die Ho—

mogenitfit bzw. die geringe Differenzierung,
die Zumeist mit einer kleinen Bevolkerungs-

gréBe verkniipft ist, dazu fi'ihrt, die Méglich—
keiten fiir Konflikte zu reduzieren. Diese Rc-

duzierung von Konflikten scheint fiir das

Uberleben von Anarchien wesentlich zu scin,

da es sich bei ihnen um sehr fragile Gemein-

wesen handelt.

Das Auftreten von anarchischen Gemein—

wesen ist bei solchen ethnischen Gruppen am

wahrscheinlichsten, die eine geringe Bevolke—

rungsdichte haben und deren Gesamtbevol—

kerung nicht mehr als einige wenige tausend

umfaBt. Und doch finden sich, besondcrs in

Afrika siidlich der Sahara anarchische Ge—

meinwesen wie z.B. die Tiv, die Lugbara, die

Nuer oder die Dinka, die mehr als Hundertt-

ausende, ja selbst mehr als eine Million Mit-

gllieder ziihlen. Das heiBt, das Auftreten von

Anarchie in groBen Bevélkerungsgruppcn ist

nicht unmoglich, es ist eher unwahrscheinlich.

Bis zum Aufkommen des européiischen Im-

perialismus fanden sich anarchische Gemein-

wesen fiber den ganzen Erdball verstreut. Im-

mer wieder stoBen wir auf Beschreibungen
von Englandem, Franzosen, Holléndem und

anderen >>Zivilisierten«, die, fehlgeleitct
durch ihre cigene knlturelle Tradition, bei ih-

ren Kontakten mit den Eingeborenen stets dc-

ren Fiihrer oder Hfiuptling zu sprcchen
wfinschten, obschon diese Vélker teilwcise

gar kein Oberhaupt hatten. Wahrscheinlich

war die Mehrheit der vor-kolumbianischcn

Gesellschaften Amerikas anarchisch. Das

gleiche gilt fiir eine beachtliche Anzahl von

Gesellschaften in Afrika siidlich der Sahara

und wahrscheinlich ffir alle australischen Ein-



gcborenen-Gesellschaften. Zahlreiche neu—

guincische Gesellschaften waren anarchisch,

und einige von ihnen sind dies wie viele ma—

layische Volker noch bis auf den heutigen

Tag. Obwohl wir nur wenig fiber die Natur des

frfihen sozialen Lebcns der Menschheit wis—

Scn, konnen wir doch mit ziemlicher GewiB-

heit annehmen, daB vor zehntausend Jahren

alle menschlichen Gescllschaften egalitéir und

anarchisch warcn. Staaten und Regierungen,
SO wie wir sie kennen, sind nicht iilter als etwa

scchstausend Jahrc. Man kann also sagen, dal}

das soziale Leben der Menscllheit in nahezu

ihrer gesamtcn Geschichte von Anarchie ge-

priigt war.

Soziale Sanktionen

Im folgenden moehte ich mich auf cine Be-

schreibung der Praxis der Anarchle konzen-
trieren. Die crste Frage, die bei jedcr Diskus—

sion fiber die Renlisierung von Anarchie auf—

taucht, ist natfirlich die Frags, wie die Ord—

Dung aufreehtcrhaltern und das Chaos .ver—
mieden werden kann. Die Hobbes’sche Sichlt-
Weise, daB die Mcnschcn, solange wie Sle

nicht von eincr Regierung in Schranken gehal—
ten wfirden, bésartige Bestien seien, ignoriert
Vollig die Viclfalt an sozialen Kréiften,

die 1n

jcdcr Gesellschaft nebcn dcr Regierung exr-
Stieren und die darauf abzielen, Konformitiit

und Harmonie herzustellen. Sclbst in unserer
modernen Gesellschaft, in der die Polizei eine

Ffille von Mnchtbcfugnissen besitzt, richten

Sich die moisten Mcnschcn nach bestirnmten,
allgemeinen Verhaltensregeln; und sre 'tu-n
dies nicht aus lauter Angst vor der Pollzei,

SOndern aufgrund der Macht ihres inneren

>>chsors<<, ihres Gewissens oder ihres Uber—

Ichs sowie aufgrund der Haltung ihrer Nach—

barn, Verwandten und infolge des allgemei-
“CH Einllusses der offcntlichen Meinung. Wir

kfinnen beobachtcn, daB in den Fiillcn, wo es

gclcgentlich zu ciner Aufhebung der Polizei-

I‘fmcht kommt, einige Menschen diese Situa-

thn als cine Gelegcnheit benutzen, um ihren

angcstnuten Aggressionen und Frustrationen

(lurch Krawalle und andcre Arten von Gewal-

laktcn freicn Laufzu lassen. Diesc Aggressio-
nen und Frustrationen haben ihre Wurzcln in

Verhiiltnissen, die als ungerecht und repressiv
cmpfunden werdcn. Es liegt viel Wahrheit in

dem anarchistischen Argument, daB der Staat

\

und die Regierung die Gewalt fordern und die

freiwillige Zusammenarbeit behindern. (Vgl.
Michael Taylor; Anarchy and Cooperation,
London 1976)

Alfred R. Radcliffe-Brown schlug vor, die

Art und Weise, in der eine soziale Gruppe auf

das Verhalten ihrer einzelnen Mitglieder rea—

giert, Sanktionen zu nennen. Eine positive
Sanktion ist die Ausdrucksform allgemeiner

Zustimmung. Ein Soldat erhéilt beispielsweise

einen Orden, ein Gelehrter einen Ehrendok-

tortitel oder ein Student eine Auszeichnung;

die Mutter kfiBt den kleinen Sohnffir ein gutes

Benehmen oder der Vater gibt ihm einen

Bonbon. Eine negative Sanktion ist die Reak-

tion der Gemeinschaft gegen das Verhalten

eines oder mehrerer ihrer Mitglieder; sie

drijckt MiBbilIigung aus. So kann ein Soldat

standrechtlich, erschossen werden, ein Wis—

senschaftler entlassen oder ins Geffingnis ge-

steckt werden, ein Student in seiner Seminar-

arbeit schlecht abschneiden oder von seinen

Mitstudenten gemieden werden, und das

Kind kann von seinen Eltern geschlagen wer-

den. Offenbar sind es die negativen Sanktio-

nen, denen in jeder Gesellschaft die grofiere

Bedeutung beigemessen wird.

Sanktionen kennen auch eingeteilt werden

in diffuse, religiése oder legale Sanktionen.

Diffuse Sanktionen finden sich in allen

menschlichen Gesellsehaften und Gruppen;

das gleiche gilt mit Einschrénkung ffir die reli-

giosen Sanktionen, wéihrend die legalen Sank-

tionen auf solche Gesellschaften beschréinkt

sind, die eine Regierung und einen Staat ha-

ben, denn legale Sanktionen sind Gesetze.

Legale Sanktionen sind jegliche Manifesta-

tion von MiBbilligung oder Billigung des Ver-

haltens eines einzelnen, wobei:
_

1. solche Manifestationen spezrell an
Perso-

nen mit genau festgelegten Rollen ubertra-

gen werden, deren Aufgabe unter
ande-

rem darin besteht, diese Sanktionen zu er-

teilen und auszuffihren;
. ..

2. diese Personen allein die A u t 0 r1 tait ha-

ben, mit Gewalt zu drohen und bei der

Ausfibung ihres Amtes afich Gewelt an-

wenden. Autoritét ist hier 1n dem Sinne zu

verstehen, daB die Mitglieder der Gesell-

schaft zumindest stillsehweigend dulden,

daB die Inhaber dieser Rollen das Mono-
pol der legitimen Gewaltanwendung in der

Gesellschaft beanspruchen;
3. die Strafen, die wegen eines Vergehens er-

teilt werden, sich innerhalb bestimmter

Grenzen bewegen und im Verhéiltnis zu

dem »Verbrechen« festgelegt sind.
_

Zusammengenommen begrfindet dies eine

Gesellschaft, in der es Polizisten, Gerichte,

Richter, Geffingniswfirter, Henker und Ge-

setzgeber gibt, eine Gesellschaft also mit einer

Regierung und einem Staat. Anarchische Ge-

sellschaften kennen keine legalen Sanktio—

nen. Nichtsdestotrotz zeigen die Untersu-

chungen zahlreicher Gesellschaften auf der

ganzen Welt, daB sich die gesellschaftlichen
Phénomene nicht in einem einfachen

Schwarz-WeiB-Raster darstellen lassen. So

finden wir in einigen anarchischen Gemein-

wesen Sanktionen, die den legalen Sanktio-

nen sicherlich sehr nahe kommen.

Wie dem auch sei, bei einem anarchisehen

[Wir vermisseri bei Barclay die unseres Erach-

tens notwendige and ausffihrliche Begriffsun-

terscheidung zwischen >anarchisch« = ohne

Regierung and ianarchistisch< = gesellschaftli—
Che Organisationsform ohne Macht iiber die

Gesellschaftsmitglieder, d.h also eine Unter-

scheidung, die die sogenanmen >religi0'sen
Sanktionem als un vereinbar mit einer anarchi-

stischen Gesellschaft erkla'rt, dafl Barclay die-

sen Unterschied zumindest sieht, dearer er in

seiner >Schluflbetrachtung< an, SF] Gemein-

wesen kann im Idealfall davon ausgegangen

werden, daB die Ordnung allein durch diffuse

und religiose Sanktionen aufrechterhalten

wird. Diffuse Sanktionen sind solche Sanktio—

nen, die spontan von einem oder mehreren

Mitgliedern der Gemeinsehaft erteilt werden. 3

Das Entscheidende bei dem Konzept der dif-

fusen Sanktionen ist die Tatsache, daB sie

nicht nur von Inhabern einer bestimmten so—

zialen Rolle erteilt werden kfinnen. Im Ein-

klang mit egalitfiren Prinzipien kennen sie von

jedem Individuum innerhalb einer festgeleg-
ten Alters bzw. Geschlechtsgruppe erteilt

werden, manchmal ist fiberhaupt nicht festge-

legt, wer sie erteilen darf. Und die Bedeutung
von diffus ist so zu verstehen, daB die Verant—

wortung ffir die Sanktion und das Recht, sie zu

erteilen, gleichmfiBig auf die ganze Gemein—

schaft verteilt ist. Ferner ist nicht festgelegt,
ob und wann Sanktionen erteilt werden, auch

die Art und das AusmaB der Sanktionen ist

unterschiedlich. Klatsch, Beschimpfung, Di—

sput, Faustkampf, Achtung, ja selbst Tétung
sind wahrscheinlich universelle Erscheinungs-
formen'der diffusen Sanktion. Duelle, formel-

le Ringkéimpfe uind cine Form des ritualisier-

ten Singwettstreits sind Erscheinungsformen
der diffusen Sanktion, die bei den Inuit ver-

breitet sind. Beim Singwettstreit versuchen

zwei Gegner, sieh an Beleidigungen zu fiber- §

bieten, und das Publikum fungiert bei diesem

Schmfihduell als Schiedsrichter. Die Wirk¥

samkeit der diffusen Sanktionen wird dadurch
‘

verstérkt, daB sich die ganze Gemeinschaft an

ihnen beteiligt. Diffuse Sanktionen konnen

auch einen organisierten Charakter anneh-

men wie z.B. im Fall der Vigilanten-Aktion
oder der Fehde. In vielen Gescllschaften wer—

den Geld- und andere Strafen fiber eine Per—

son oder eine Gruppe durch eine Versamm-

lung verhéngt. Dennoch handelt es sich hier- I

bei immer noch um diffuse Sanktionen, wenn—

gleich sie auch einen formelleren Charakter

haben, vorausgesetzt, die Versammlung hat

nicht die Autoritiit, bei der Durchsetzung ih-

rer Entscheidungen Gewalt anzuwenden. In

solchen Fallen handeln die Versammlungs-



mitgliedereher als Vermittler denn als Rich-

ter, und sie haben Erfolg, wenn sie zwei sich
streitende Parteien zu einem KompromiB be-

wegen konncn.

Die dritte Art der Sanktionen sind die reli-

giosen, und sic beinhaltcn die Bedrohung
durch fibcrnatiirliche Strafcn. Religiose Sank-

tionen lassen sich einteilcn in solche, die cinen

menschlichcn Vermittlcr bzw. Ausffihrcndcn

benotigen und solchc, von denen geglaubt
wird, daB sie automatisch und dirckt crfolgcn.
Die Herbeibcschworung einer Vcrfluchung
oder die Praktizierung der schwarzen Magie
erfordcrt Menschcn, um die fibernatiirliche

Strafe herbcizufiihren. Im andercn Fall wird

geglaubt, daB bei cincr Vcrlctzung der Regeln
die iibcmatiirlichen Kriifte z.B. in Gestalt von

bestimmten Krankheiten automatisch und di—

rekt zur Wirkung kamen. chigcr Bedeutung
hat die Tatsache, daB cinige religiosc Sanktio-

ncn einc Bcstrafuhg noch in diesem Lebcn

nach sich zichcn, wiihrcnd andere [fir das Le-

bcn nach dem Tod bestimmt sind.
’

Man mag sich nun fragen, wic sich eine an-

archische Gcscllschaft mit dcr Anwendung
von Gcwalt selbst in Form dcr diffuscn Sank-

tioncn vcrcinbaren lieBe. Und besondcrs

wcnn man sich Michail Bakunins Einschat-

zung der Religion in Erinncrung ruft, derzu-

[olge Gott ein ebensolches chl von irrationa-

ler Autoritiit ist wic dcr Staat, mag man sich

fragen, welche Rechtfcrtigung es fiir iiberna-

tiirliche Sanktioncn gibt. [Gerade hier fL'ihrt
Barclays mangelnde Unterschez'dung zwischen

>anarchisch« und >anarchistisch« unserer Ein-

schc‘itzung nach zu falscher Analyse and fill-
schen Fragen, SF] Es konnte argumenticrt
werden, daB dic freiwillige Zusammenarbeit

ein unabdingbarcr Bestandteil jeglicher Kon-

chtion der Anarchic ist. Freiwillige Zusam-

menarbeit istjedoch ein sehr fragwiirdigcr Be-

griff, da er dic Freiheit von Zwang implizicrt.
Und doch gibt es allc moglichen Arten von

Zwangen und der Versuch, sich ihncn allen

widcrsetzcn zu wollen, lauft auf eine totalc
'

Sclbstliihmung hinaus. In ihrer cigenen Praxis

und in ihren Schriften habcn Anarchistcn den

Zwang nicht grundsatzlich ausgcschlosscn.
Ihrc Vorstcllung von der frciwilligen Zusam-

menarbeit riiumt bestimmtcn Formcn des

Zwanges cine Legitimitéit cin. Was sie nicht

anerkcnnen ist der Zwang, dcr durch den

Staat oder die Kirchc ausgeijbt wird, abcr sie

selbst verwandtcn und verwcndcn bestimmte

Formcn dcr diffuscn Sanktion; Man mochte

meinen, daB dic iiuBcrste Form des Zwangcs,
die Bedrohung dcs Lebcns eincs andcrcn, von

den Anarchisten generell abgelehnt werden

miiBtc, aber Anarchistcn waren und sind ge-

wohnlich nicht zwangsliiufig Pazifisten. Eine

zufriedenstellendc Erklarung, warum die Ge-

walt in den Handen dcs Staatcs falsch, abcr in

den Handen einer selbstemannten Gruppe
von Welterlosern richtig sein solle, habcn sie

jcdenfalls nicht gcgeben. [Wir stellen diese

Problematik zur Diskussion, bevor wir selbst

)dlffllS sanktionierem, SF] Unter den anarchi—

stischcn Theoretikern scheinen nur Lew Tol-

stoi und in jiingcrer Zeit Paul Goodman in

dicser Hinsicht konsequcnt gcwcscn zu scin,

denn die Logik des Anarchismus schcint na-

hezulegcn, daB Anarchisten zugleich Pazifi-

sten sein sollten, wahrend andererseits die L0-

gik des Pazifismus den Anarchismus zu bein-

halten scheint. Wie dem auch sci, das Konzept
der freiwilligen Zusammenarbcit laBt offen-

sichtlich einige Arten der Zwangsgcwalt zu.

Gewisse Formen der diffusen Sanktionen

Anarchistische Literatur im
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chung verschiedener Gesellschaften in

Afrika, Nord- und Sfidamerika, Austra-
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denzen.
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. “-1. sich solche Sanktionen in dcm Sinne, wie ich .:

I ..

3*” ---‘

.

mussen akzeptlert we

sie obcn am Beispiel der diffusen Sanktionen

erliiutert habe, sowohl mit der Anarchie als .

auch mit dcr Idec der [reiwilligen Zusammen-
'

arbeit vercinbaren lassen. Es handelt sich bei

ihnen nicht um Sanktionen, die das Monopol .

,

Cines einzelnen oder von wenige'n sind, son—

dern es sind Sanktionen, die allen zur Verfu-

Sung Stehen. Es gibt also kein formalisiertes

u“d institutionalisiertes System von Sanktio

11011 auBerhalb des Individuums.

Mcnschen erteilt werdcn, welche cinen spe-
’

ziellen religiosen Status innehaben und den .

Sfinktionen, die direkt durch das Ubernatiirli-

" Che selbst zur Geltung kommen. Moglicher- i

‘VCiSC War Tolstoi auch in dieser Hinsicht kon-
‘

q SCqucnter, indcm er die Autoritiit der Kirche
':

'

als Ciner menschlichen Institution ablehnte :

und die gottliche Autoritfit akzeptierte. Mit

Sicherheit war er in diesem Punkt konsequen-
ter als die katholische Arbeiterbewegung (in
den USA), die versucht, den Anarchismus mlt

def hierarchischen und autoritéiren r6mlsch-

katholischen Kirche zu verbinden, W35 dem ;

OI mit Wasser m1-'
Versuch gleichkommt, ,

.

, Schen zu wollen.[Wiirc damz ,gottlzche Auton-

:‘ rim gepaart mit Anarchismus we

ES scheint, dais in den meisten anarchischen

Gemcinwesen religiose Sanktionen nichtdas
MONOpol cines rituellen Amtsinhaoers 51nd,

'

“nd Cs gibt auch keinc Person, die 1rgende1n

M0n0pol auf die legitime Anwendung .von
V011 Gcwalt crhcben kann. Die rehgnbsen
Sanktionen, welche sich schon ehcr mit einem

anarchischen Gemeinwesen vereinbaren las—

SCn, sind diffuser Natur, d.h. das Recht aufih-

m Anwendung vcrteilt sich auf viele I’erso-
nen. Und in dieser Hinsicht mfissen die reli-

gioscn Sanktioncn grundsiitzlich von den ech-

tcn lCgalcn Sanktionen unterschieden wer—

den, SO wie wir zwischen den direkten Sank-

tion‘m durch das Ubernatfirliche selbst und

den Sanktioncn unterschieden haben, die von

einem rcligi sen Amtsinhaber erteilt werden.

x
«k

,

lleicht Bouil— .

Filbreyprten in'anarchischen Gemeinnwese

Eine ebenfalls wichtige Uberlegung hinsicht-
'

lich anarchischer Gemeinwesen betrifft die

Art der in ihnen vorherrschenden Ffihrer—
‘

schaft. In allen menschlichen Gesellschaften ‘

und Gruppen gibt es einige Individuen, die als

wichtige und angesehene Personlichkeiten
,

herausragen. Es gibt einen fundamentalen

Unterschied zwischen Fiirherschaft in einem

anarchisclhen Gemeinwesen und in einem re-
,

gierungsméifiigen System. In einem anarchi-

schen System wird niernandem das legitime

Monopol der Maeht (Gewalt) zuerkannt. Die

Fiihrerschaft basiert in einem solchen System

eher auf einem erworbenen Status, der sich

auf den erwiesenen Qualitfiten eines Individu-

ums begn’indet. Der Fuhrer ist ein einfluBrei-

cher Mensch; der seine Position so lange be- -. ‘

hauptet, wie er in dieser Stellung der Gemein—

schaft von Nutzen ist. Tatsfichlich steht und

féiIlt seine Fuhrerschaft mit seiner Féhigkeit,
‘

Freunde zu gewinnen und Menschen zu beein-

flussen, da er fiber keine Polizeimacht ver-

fiigt, die Gehorsam erzwingen konnte. Der

Fuhrer eines anarchischen Gemeinwesens .

sollte daher eher als ein Koordinator angese-
-

hen werden.

K
In den anarchischen Gesellschaften lassen

I

. sich anf der ganzen Welt mindestens vier ver—

schiedene Arten der Fiihrerschaft finden. Bei

einigen Gruppen dominiert eine Art der Ffih-
_

rerschaft ,
wfihrend bei anderen alle vier ver—

‘

treten sind, wobei gewohnlich ,eine Art der
‘

Ffihrerschaft dazu tendiert, groBere Bedeu-
>

tung zu erlangen. Die yerschiedenen Fiihrer-
’

> typen in anarchischen Gemeinwesen lassen

‘; sich wie folgt unterscheiden:

der GroBe Mann

der Heilige Mann

der Techniker

der Alte Mann

[Dd/3 keine Frauen vorkommen, betont die

‘

Bedeutung, die in dem Unterschied zwischen

>anarchischr and mnarchistischr liegt, die »Néi-

he< van anthropologischen Erkenntnissen und

anarchistischer Theoriebildungmufl nicht zu—

letzt deshalb c'iuflerst kritisch and mit grofler

Vorsicht aufgearbeitet werden; auch Barclay

weist auf dieser: Sachverhalt in seiner >Sch1u/3-

betrachtungr kin, SF]

; Der Grofle Mann ist diejenige Person, die in '

einem Gemeinwesen eine einfluBreiche zen-

trale Stellung aufgrund ihrer Féihigkeiten er-

, langt, den Wohlstand, Worte oder Menschen
'

zu manipulieren. Er ist daher ein wohlhaben—

der Mann und gewohnlich ein guter Redner,
'

ein Versierter Vermittler und ein erfolgreicher

Krieger. Er besitzt auch einige Kenntnisse im

Umgang mit den fibernatiirlichen Kréiften.

Durch den Einsatz dieser versehiedenen Féi—

higkeiten gelingt es ihm, nach und nach eine

Gefolgschaft um sich zu scharen, und diese

‘ Gefolgsleute sind von ihm in gewisser Weise

ebnso abhfingig, wie er selbst auf sie angewie-
sen ist. Wesentlich fiir die Erlangung des Sta-

tus des GroBen Mannes ist seine Féhigkeit,
‘

Gastfreundschaft und Grofizfigigkeit, beson—
‘

ders bei der Verteilung von Nahrungsmitteln,
zu demonstrieren. Durch seine rhetorischen

Féihigkeiten gelingt es ihm, seine Stellung zu-

sfitzlich zu festigen. Wenn innerhalb des Sy-
stems der Gegenseitigkeit, das in solchen Ge-

sellschaften vorherrscht, jemand einem ande-
‘

ren Gastfreundschaft und GroBzfigigkeit er-

wiesen hat, so erfordert dies ein Gegenlei-
‘ stung, und das kannfiir einen irmeren Mann

bedeuten, daB er auf irgendeine Art und Wei-

se dem groBen Mann zu Diensten verpflichtet
:

ist. Je 'mehr der groBe Mann seine Generositéit

in-Forrn von Geschenken und Festen auswei—

‘
tet, desto abhéngiger wird er von seinen Ge-

.

‘? folgsleuten, die dafiir sorgen, daB seine Spei- .

sekammer gefiillt bleibt. In einem solchen Sy-

stem existiert augenscheinlich ein groBer

.:
Wettberwerb unter den Menschen, und nur zu

?

oft zeigt sich, daB ein Mann, nachdem er ein-
‘

mal die Stellung des groBen Mannes erlangt

hat, gegeniiber der Gemeinschaft alzu anma-

Bend iund fordernd auftritt. Es kann vorkom-
'

'

men, daB er seine Position nicht l‘zinger fiber

seine Féihigkeiten und erwiesenen Wohltaten

zu legitimieren versucht, sondern unter MiB-

achtung des Prinzips der Gegenseitigkeit sich

zum Tyrannen entwickelt und diese Rolle so-

lange ausiibt, bis er gewohnlich von einem
‘

oder mehreren seiner Horigen ermordet wird.

Der GroBe Mann der neuguineischen Hoch-

"1
Iand-Gesellschaft ist heutzutage ein charakte-

ristisches Beispiei fiir diese Art der Fuhrer-

schaft. Die Nordwestkfisten-Indianer entwik—

kelten ein fihnliches Rangsystem und prakti-
zierten in Zusammenhang mit diesem Kon-

zept der Fuhrerschaft ein kompliziertes, als

potlatch bekanntgewordenes System von Ver-

schenkzeremonien. GleichermaBen beispiel-
haft sind die Ifugao auf den Philippinen, bei

‘ f denen sich die Stellung der einfluBreichen
'

Manner vor allem auf ihrer Ffihigkeit als Un-

_

terhéndler bzw. als Vermittler bei Streitigkei-

ten begrfindet und in ihrem Geschick, die ;

Kontrahenten zu einer friedlichen Losung zu
i

'

bewegen. Sie erlangen durch ihre Féihigkeit ,

als Friedensstifter nicht nur Ansehen, son-

dern sie steigern auch in jedem Konfliktfall ih-
'I

'

‘

ren Wohlstand, da sie fur ihre Bemfihungen .

bezahlt werden. ~
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Der Héilige Mann erlangt seine Position als

geachteter Fuhrer durch seine Kenntnisse im

Bereich des Ubernatiirliehen und seine Fahig-
keiten, die fibernatiirlichen Krafte zu beein-

flussen. In einigen Fallen besitzt der Heilige
Mann einen ihm zuerkannten Status, d.h'. er

entstammt einer Familie von heiiigen Man-

nern und erbt diese Position und die mit ihr

verbundene Macht. Dies ist der Fall bei den

als Marabuten bekannten Erbheiligen der

Imazighen (Berber) und gilt gleichermaBen
for andere moslemische Gesellschaften, bei

denen sieh der Heilige Mann' in seiner Ab-

stammung entweder auf einen Heiligen oder

einen Propheten oder auf beide beruft. Ein

herausragendes Merkmal der Fiihrerschaft

des Heiligen Mannes ist seine Rolle als Ver-

mittler bei Disputen. Bei den Nuer, einer etwa

400 000 Menschen umfassenden und Vich-

wirtschaft treibenden Bevolkerungsgruppe im

siidiichen Sudan, ist dies eine Person, die in

der ethnographischen Literatur irrefiihren-

derweise als Leopardenfell—Ht‘iuptling be-

zeiehnet wird, irreffihrend deshalb, weil:

»Der Leopardenfell-Hauptling regiert und

richtet nicht; sondern fungiert als Vermittler
zwischen solchen Gemeinschaften, die eine

offene Feindschaft beilegen wollen und dureh
ihn einen aktiven Fehdezustand beenden ken-

nen.« (Edward E. Evans-Pritchard (Hg.); Af-

rican Political Systems, London 1961; dt. bei

Fritz Kramer und Christian Sigrist (Hg.); Ge-

sellschaften ohne Staat, Bd.1: Gleichheit und

Gegenseitigkeit, Frankfurt 1978, zit. nach

S. 194.) Auch bei anderen Arten von Dispu-
ten wird er als Vermittler gerufen. Doch alles,
was der Leopardenfell-Hauptling tun kann,
ist, die Parteien zu bitten, einen Konflikt zu

besprechen, und nur, wenn beide Seiten mit

seiner Vermittlung einverstanden sind, kann

die Angelegenheit beigelegt werden. Die

groBte Maeht des Leopardenfell-Hauptlings
besteht (wie beim Regenmacher der Lugabra)
darin, diejenigen zu verfluehen, die mit einer

vorgeschlagenen Regelung zur Beilegung dcs

Streites nicht einverstanden sind. Das ist auch

der Punkt, in dem die Nuer einer regierungs-
maBigen Struktur arn naehsten kommcn. Fur

einen Menschen, der fest an die Macht der

Verfluchung glaubt, _besitzt der Hiiuptling da-

her eine ahnliche Autoritéit und Macht wie ein

Polizist in unserer' Gesellschaft, der jemand
mit vorgehaltener Pistole aufs Polizeirevier

bringt. Anders als die Pistole des Polizisten ist

die Verfluchung jedoch keine Waffe, die

rechtmaBig nur dem Leopardenfell-Hauptling
zusteht, denn andere haben ebenso die

Macht, das Ubernatfirliche anzurufen, aueh

wenn _ihre magische Kraft nicht ganz so wir-

kungsvoll ist. Der Leopardenfell-Hauptling
legt auBerdem noch die ungefahre Entschadi-

gungssumme gemaB dem festen Brauch der

Nuer fest, aber wie Edward Evans—Pritchard

erkléirt, stellt dies kein gesetzliches System
dar, >>denn es gibt weder eine verfaBte und un—

parteiliehe Instanz, die in einem Streitfall ent—

scheiden, noch 'eine externe Gewalt, die eine

solche Entseheidung erzwingen konnte, wenn

sie getroffen wiirde.« (a.a.O dt. S. 293).
Die siidlich der Nuer im Sfiden Ugandas

und im nordlichen Zaire lebenden und vor-

wiegend gartenbautreibenen Lugabra haber

Regenmacher, deren Rolle der des Leopar-
'

denfell-Hauptlings ahnelt. Und bei vielen dcr
'

marokkanischen Imazighen-Gruppen neh—

men die als igurramen bekannten Heiligen
Manner ebenfalls eine dem Leopardenfell-
Hauptling iihnelnde Stellung als Vermittlcr

bei Streitigkeiten zwischen Verwandtschafts-

gruppen ein, ohne daB das Gesellschaftssy-
stem der Imazighen insgesamt als ausgepriigt
anarchisch betrachtet werden kann. Obwohl

die igurramen nicht die Macht der Verflu-

chung besitzen, werden ihre Entscheidungen

befolgt und zwar nicht nur aus lFurcht vor ci-

ner eventuellen MiBbilligung durch die offent-

liche Meinung, sondern auch, weil sich nie-

mand von den heiligen Mannern entfremden

mochte, die die einfluBreichste Gruppe in der

Imazighen-Gemeinschaft darstellen und kei-

ner leichtfertig ihre zukiinftige Unterstfitzung

bei Streitfallen verspielen mochte.

Eine andere Erscheinungsform des Fuhrer-

typs des heiligen Mannes ist der Schamanc,

dessen Macht auf der Kenntnis der genauen
Rituale zur BeeinfluBung und Kontrolle des

Ubernatfirlichen beruht und der diese Kcnnn-

tisse zu seinen Gunsten einsetzt. Eine solchc

Person kann besonders in einem anarchisehcn

Gemeinwesen eine auBerst einfluBreichc und

machtvolle Stellung erlangen, da man sagen

kann, daB ein solehes Gesellschaftssystem da-

zu tendiert, cine Art Machtvakuum hervorzu-

bringen. Dies gilt beispielsweise fur die tradi—

tionelle Gesellschaft der Inuit (Eskimo), die

als ein fast individual-anarchistisehes Ge-

meinwesen bezeichnet werden kennte und in

dem die Schamanen ihre Maeht teilweise dazu

benutzen, die Gemeinschaft dermaBen einzu-

schfichtern, bis sie sich ihnen unterwirft.

Ebenso wie der GroBe Mann auf Neuguinea
kann ein solcher Schamane sieh zwar zum Ty—
rannen entwickeln, aber seine Ermordung
durch ein oder mehrere Mitglieder der Ge-

meinschaft wird in diesem Fall nicht lange auf
'

sich warten lassen.

Der Techniker bildet den dritten Typ des

Fuhrers in anarchischen Gemeinwesen. Dies

ist eine Steliung, die ebenfalls erworben wer-

den muB. Am ausgepragtesten findet sieh die-

ser Ffihrerschaftstyp in Jager- und Sammler-

Gesellschaften, in denen es einer einzelnen

Oder mehreren Personen gelingt, durch ihr

Ansehen als groBer Jager eine Gefoigschaft
um sich zu scharen. Wenn diese Person ncbcn

ihrern Ruf als guter Jager auch noch Giite und
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Weisheit besitzt, wird ihre Anhfingerschaft
vCrmutlich konstant in ihrer maximalen Gro-

Bc verbleiben. Sollte sie siehjedoch als ein Ty-
rann erweisen, so wird sie nur wenige Anhan—

gCr linden; und nur in Zciten, in denen Hun—

ger Oder andere harte Lebensbedingungen

herrschen, wird es ihr gelingen, vermehrt An-
hz‘inger um sich zu scharen. Man sollte sich in

diesem Zusammcnhang die Tatsache ins Be-

wuBtsein rufen, dal’: es bei nomadisch lcben-

den Jiigergesellschaften cine Verpllichtung
Zum Nahrungsaustausch in der ‘Gruppe gibt
und daB dariiberhinaus die Gruppcnmitglied-
Schalt nicht allzu fest etabliert ist und nieht

Strikt bcibchaltcn wird. Menschen in solchen
Gescllschaften kénnen olmc groBe Schwierig—

keiten ihre bishcrige Gruppe verlasscn, um

sich Ciner andcren anzuschlieficn.

Der vierte. Typ von Fiihrerschaft fiihrt

SclilieBlich zu den Gesellsehalten, in denen

die einlluBreiehstcn und fiihrcnden Personen

die Allen Miinncr sind. Das Ansehen dicser

Stellung basicrt nicht nur aul dem Alter und

dem Geschlccht ihrcs Inhabers, sondern es

besitzt auch einc religiose Grundlage. Die al-

tEn Miinner sind diejenigcn Personen in dcr

Gcmeinschaft, die den Quellen der altertiim-

“Chen Tradition und den geheiligten Vorfah-

ren am niichsten stchen. Dariibcrhinaus ge—

nieBen die alten Miinner Anschen, weil sie die

éiltcstcn Verwandten, d.11. weil sie die GroB-

Viiter sind. In der Gesellschaft der australi-

SChCH Eingeborencn besitzen dicse Personcn

den hoclisten Status. Ihre Anweisungen wer—

an nieht nur aufgrund eincr moralischen

VCrpl'liclltung befolgt, sondern auch weil die

Alton Miinner die geheiligten Rituale und die

MYIhologie des Volkes kennen. Und um ein

V011 anerkanntes Mitglied der Gemeinschaft
2“ Werden, muB jeder Mann in der Gesell-

SChalt der Uraustralier diese von den Altesten

bewalirten Kenntnisse erwerben. Auf diese

CiSC besitzen die A'Itesren also die Macht, ci-

nCm Mann die als notwendig eraehteten Infor-

mmiOHCn zu verwcigern und ihm den Zutritt
Zur Gcmeinschalt der erwachsenen Manner
7‘“

V9rw0igem.
‘10 meistcn traditioncllen Gesellschaften

rllfils sind patriarchalisch organisiert, und

m; finder] daher zahlrciehe anarchische Ge-

”IWCSCn, in dcnen der iilteste Mann einer

q envandtschaftsgruppc die Sippe einer Statu-

‘pyrflmide bildct. Der EinfluB und die Macht

W i

\

dieser Personen basiert auf ihrem Altesten-

Status innerhalb des Verwandtschaftssy-
stems. Jedertilteste einer vergleiehbaren Ver-

wandtschaftsgruppe genieBt den gleichen Sta-

tus, und gelegentlich versammeln sich die AL

testen der Verwandtschaftsgruppen, um bei

Disputen zu vermitteln. Und ich mochte die

Betonung auf das Wort vermitteln legen, denn

es gibt keinen anderen Meehanismus zur

Durchsetzung ihrer Beschlfisse als eine mora-

lisclhe Verpflichtung. In diesem Zusammen-

hang konnte man nebenbeibemerkt fast als

ein allgemeingfiltiges Gesetz feststellen, daB

in sehr vielen Gesellschaften und insbesonde—

re in den anarchischen Gemeinwesen die Idee

der Gerechtz'gkeit nicht darin besteht, den

Schuldigen zu bestrafen, sondern vielmehr

das durch den Konflikt gestorte Gleichge-
wicht an Harmonie wiederherzustellen. Bei

der Regelung von Streitféillen liegt daher die

Betonung auf der Entschédigung und in dem

Versuch, beide Seiten zufriedenzustellen.

Das Syndrom des Alten Mannes unter-

scheidet sich von anderen Arten der Herr-

schaft, die eine bestimmte Klasse priviligie-

ren, durch die einfache Tatsache, daB jeder

junge Mann, der sich in solchen Gesellschaf-

ten fiber die Macht seines GroBvaters argert,

zumindest weiB, daB der Tag kornmen wird,

an dem er selbst die Stellung des Altesten ein-

nehmen wird. Im Idealfall erlangen in einem

solehen System alle mannlichen Personen im

Laufe ihres Lebens den obersten Status.

Methoden der Entscheidungsfindung

Absehliefien mochte ich meine Darstellung
der Methoden, die in anarchischen Gemem-

wesen der Aufrechterhaltung von Ordnung

und der Entscheidungsfindung dienen, (lurch
eine Betrachtung der Art und Weise, tine

1n-

nerhalb von versammelten Gruppendle Ent-

scheidungen geffillt werden. Anarchisten ha-
ben gegem‘iber dem demokranschen Prinzip
der Mehrheitswahl stets ein sehr atisgepragtes
MiBtrauen an den Tag gelegt, weil sie die Ge-

fahr der Unterdrfickung der Minderheit durch

die Mehrheit erkannten, die in dieser Metho-
de der Entseheidungsfindung verborgen liegt.

Und ob das Prinzip der Mehrheitswahl in Fra-

gen der Moralitéit oder der Wahrheit zweck—

dienlich ist, muB ebenfalls bezweifelt werden.

'. e ,
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Auch anarchjsche Gemeinwesen machen kei-

nen Gebraueh von der Anwendung des Prin-

zips der Mehrheitswahl. In den meisten von

ihnen begrfindet sich die Entscheidungsfin-
dung auf dem Prinzip der Einmfitigkeit oder

der Ubereinstimmung. In einigen Fallen wer—

den Entseheidungen durch das Los gefallt.
Die Politik des Konsenses erfordert, daB ein

Fall so lange erortert wird, bis jeder einer ge-

fundenen Lbsung zustimmt oder sich zumin-

dest mit ihr abfindet. Das heiBt, eine Ent-
_

scheidung gilt dann als verbindlich, wenn sich

keiner mehr gegen die diskutierte Losung aus-

spricht, auch wenn letzte Zweifel noch beste-

hen sollten. (Diese alte Technik der Entschei-

dungsfindung durch Erzielung eines Konsen—

ses ist fibrigens die Hauptmethode, die von

der >Society of Friends< (= Eigenbezeichnung
der Quaker) fiber lange Zeit bei ihren Ge—

schaftstreffen angewandt wurde. Keine Ange-
legenheit wird bei disen Treffen als endgfiltig
entsehieden betrachtet, bis nicht eine Ein-

stimmigkeit erzielt worden ist. Die Quaker

beschreiben ihre Methode oft als demokra-

tisch, aber sie ist alles andere als demokra-

tisch, sondern eindeutig ein gutes Beispiel fiir

eine anarchistische Verhaltensweise.) Kommt

keine Einigung zustande, wird der umstritte-

ne Fall vertagt, um gewohnlich zu einem

spéteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen zu

werden. Manchmal wird gar keine Losung ge-

funden, aber in wiehtigen Angelegenheiten ist

ein solcher Ausgang sehr unwahrscheinlich.

Die Politik der Ubereinstimmung beinhaltet

fast zwangslaufig Hinterzimmer-Intrigen und

Geheimdiplomatie ebenso wie kleinere, im

Privaten ausgetragene Maehtkémpfe. Ob- i

wohl man also sagen kann, daB das Prinzip der

Ubereinstimmung anscheinend eine Methode‘

ist, um die Minderheiten zu schiitzen, sind

Dissidenten in der Praxis durchaus in der La-

ge, dieses Prinzip zur Erlangung personlicher
Vorteile zu miBbrauchen.

'

Schluflbetrachtung l
l

In der Gesellschaft wird die Ordnung nicht“
nur durch verschiedene Sanktionen und den !
EinfluB von angesehenen Menschen aufrech- i

terhalten, sondern Ordnung und Konformitéit I

existieren, weil die Mitglieder der Gesell—l
sehaft dies 50 wtinschen. Sie haben das Be-

l
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Frauenblicke

unst von Frauen — beschrankt sich

clas auf die Aufdeckung und kiinst—

lerische Gestaltung bisher unterdriickter

und verborgener Inhalte? Oder ist eine

Sprengung der gesamten bisherigen
Sichtweise und der asthetischen Gestal—

‘

tungsform nonglg Die Kontroversen

ruber weibliche Asthetik werclen nur

fruchtbar in der konkreten Praxis. An

drei Beispielen im neuen UMBRUCH las—

sen sich diese Fragen diskutieren und il—
“ lustrieren

SILVIA BECKER: The Dinner Party. Das Erbe

der Frauen als Kunstwerk ‘ FRAUENFOTO—

GRUI’PE AACHEN: Frauenbilder ’86. Der neue

? Frauenfotokalender - ANNE KNAPP: Frauen—
‘

blicke. Karikaturen aus Peru

Kultur im Widerstreit

rn dritten Teil unsercr Serie zur Kul’

turdiskussion geht es um den Kampf
um »l<ulturelle Hegemonieu, vor allem

fiber die kulturellen Strategien der Herr—

schenden: Durch die Herstellung einer

neuen historischen und kulturellen iden—

titat soll gegenuber den kultur’revolutio—

naren Veranderungen dcr letzren Jahre
\i/ieder Boden zuriickgewonnen werden.

MANFRED KRAMER: Kein Ort. Nirgends? Er—

bauliches zum Streit uber die nNationale

Mahn— und Gedenkstatteu ‘ BERND WAGNER:

Neokonservative Strategien far eine kultur—

politische Wende - HEINRICH FIECHER: Die

-Notwendigkeit kulturrevolutioniirer Ele—

mente fiir die sozialen Bewegungen. An—

merkungen zu Jilrgen Habermas '

REDAK—
TlON: Kultur im Widerstreit. Einladung

zum UMBRUCH-Seminar

Aufierdem in diesem Heft:

FRITZ GUDE: ‘Von Robin Hood bis

Ramboz' Racher begleiten uns; Zur

Moblierung unserer Seelenraume durch

den Film - PETER Kocx: Helmut Hei—

fSenbfittel — ein Portréit. Von der

Muhsal der Avantgarde momentan:

Nach dem Streit um das Faleinder—

Stiick / Claude Simons verborgene
Wirksamkeit / I’Der Smaragdwald¢<

UMBRUCH 6/85 kann, wo im Buchhan—

del nicht erhaltlich, fiir 5 DM (Schein,

Scheck oder notfalls Briefmarken bitre

gleich mitschicken) bei Buchvertrieb Ha—

ger, Postfach 111162, 6000 Frankfurt ll,

bestellt werden. ,

dfirfnis, sich mit ihren Verwandten und Nach—

barn zu arrangieren. Die Menschen sind »Ge-

wohnheitstiere<<, d.h. sie sind konservative

Wesen, die an ihren Brauchen und Gewolhn-

heitenfcsthalten. Sie bevorzugen die Sicher-

heit des Vorhersehbaren sowie des Erprobten
und fiir gut Befundenen. Wir konnen dies in

der groBen Hartnackigkeit der meisten gescll-
sehaftlichen Briiuche beobachten, und auch

das Trauma, das den sozialcn und kulturellcn

Wandel begleitet, ist ein Beleg hierfiir. Im

Gegensatz zu dcr von einigen Marxisten ver-

trctenen Auffassung sind Konservativismus

und Skepsis gegeniiber cinem allzu rapiden
Wande] nicht ausschlieBlich ein Produkt der

Verschworung der herrschendcn Klasse.

Fiir Pierre Joseph Proudhon war der Mu-

tualz'smus eincr der Grundpfeiler seincs Kon—

zeptes der Anarchie. Dieser aufder freien und

gleichen Ubereinkunft zum Nutzen beider In-

teressenpartreien basierende Mutualismus

kann mchr oder minder mit dcr Gegenseitig-
keit gleichgcsetzt werden, die seither von eini-

gen Anthropologen als die eigentlichc Natur

des Soziallcbens und insbesondere dcs Sozial-

lebens der sogenannten »Primitiven« ancr-

kannt wurde. Naeh Ansicht des franzosischen

Anthropologen Claude Levi-Strauss ist die

Reziprozitéit — also die Gegenseitigkeit —sogar
im menschlichen BewuBtsein verankert. Sein

Landsmann und Naehfolger Pierre Clastrcs

argumentierte, daB wir in den verschiedenen

biniiren Oppositionen (zweiwertigen Gegen-
siitzlichkciten, d.U.), die von der Natur der

siidamerikanischen Indianerkulturen abgcici-
tet werden konnen, unter anderem die Oppo-
sition der Kultur gegem‘iber der Natur linden

konnen und zugleich dic Opposition der Ge-

sellschaift gegen den Staat. (Vgl. Pierre Cla-

stres; La Sociéte’ contre L’Etat, Paris 1975; dt.

Staatsfeinde, Frankfurt 1976, S. 45H.) Dicse

biniire Opposition entsteht dadurch, daB der

Gcsellschaft die Gegenseitigkeit zueigen ist,
wéihrend der Staat eine nieht-reziprokc Insti-

tution ist, in der diejenigcn, welche die Macht

besitzcn, mehr erhaiten als sic geben, und de-

mentsprechend ist der Staat eine anti-soziale

Einrichtung. Unabhéingig von der Richtigkcit
diescr Interpretcn ist es offensichtlich, daB die

Gegenseitigkeit eine s'ehr bedeutende sozialc
Kraft darstellt. In den >>cinfacheren<< Gesell-

sehaften bildet sie das Vehikel der Distribu-
- tion von Giitern, und ais solches erzwingt sic

Konformitéit.

Ich konnte hicr nur einen grolben Uberblick
iiber die Funktionsweise der Anarchicn ver-

mitteln, wobei ich den Schwerpunkt aufdie in

ihnen praktiziertcn Mechanismen zur Auf-

reehterhaltung der Ordnung legte. Diese Ge-

sellschaftcn entsprechen nicht der idealen an-

archistischen Gesellschaft, welche die anar—

chistischcn Theoretiker des 19. Jahrhunderts

erwarteten. Alle anarchischen Gemeinwcsen

betonen den Unterschied zwischen Mann und

Frau und zwischen den versehiedenden Al-

tersgruppen, so daB e‘s zu einer Vorherrsclmft
der alten Manner kommt. Die vorherrschcn-

den diffusen Sanktionen beinhalten oft cine

Form dcr Selbsthilfe oder eine allgemeine Art

der gemcinschaftlichen Reaktion, die durch-

aus repressiv und hart sein kann. Obschon uns

kaum Statistiken (eiIIe Ausnahme bildet die

Arbeit von Richard B. Lee, in der er die Mor—

draten bei den San (Buschmt‘inner) im Vcr—

gleich zu denen in den USA untersuchte und

dabei auf cinc Rate von 29,3 Morden auf 100

000 Personen bei den San und auf etwa 100

Morde pro 100 000 Einwohner in den USA

kam. Vgl. hierzu ausfiihriicher meine Arbcit:

Volkcr ohne Regierung. Eine Anthropologie
der Anarchie, Berlin 1985, Libertad-Verlag,
S. 235i.) dariiber vorliegen, bezweifle ielI

aber, daB in anarchischen Gemeinwesen die

Anzahl der Menschen, die durch Gewallaktc

ums Leben kommen sowie das AusmaB an

Streit und Fureht vor anderen genauso groB ist

wie in Regierungssystemen, insbesondere in

unscrcn modernen Staaten. Anarchische G0-

meinwescn konnen durchaus eine Tyrannci
hervorbringen. Wie bei den Inuit oder in dcr

ncuguincisehcn Gescllschaft gibt es gewohn—
lich keinc andcre Moglichkcit, jemand in sci-

nc Schranken zu verweisen, der seine Mil—

menschen tyrannisiert und herumkommzm-

diert und dazu auch die Maeht hat, als ihn um-

zubringen.
Viclleicht lassen sich von dicsen anarchi-

schen Gemcinwesen auBer dem obigcn als

Einlcitungsmotto verwandten Zitat von Tylor
zumindest zwei wichtige Lchren ableiten: Er-

stens bedeutet die blofie Abwesenheit von

Staat und Regierung nicht unbedingt mich

Freiheit. Zeitens existiert eine stfindige Span-

nung zwischen Anarchie und Organisation. in

der die lctztere einen Druck auf das sozialc

System in Richtung Oligarehic (=Herrschaft
der Wenigen, ciner kleinen Gruppe, SF) bC‘

wirkt. Und davon ausgehend konnen wir zu-

sammenfassend sagen, daB injeglichem sozia-

len System eine sténdige Waehsamkeit fiir die

Bewahrung der Freiheit geboten ist.

(Erstvcréffcntlichung »Peoplc without Goycrn—
mcnt<<, in: FREEDOM, V0143 (1982), Nr.4. Uhcr—

sctzt von Cornelia Krasrer und Jochen Schmfick .)
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Thema Manner- vs. Frauensprache, und

schien die Auffassungen des Referenten zu

bestatigen. —

Das zweite Seminar beschiiftigte sich mit

der Kritik der Kulturindustrie, es wurde fest—

gestellt, daB das Medienmonopol als ein Mo-

nopol der Meinung und der kulturellen Pro-
‘

duktion nicht durch die Kritik der Verdingli-
Chung entschéirft oder beseitigt werden kofi-

ne, aber diese Kritik doch die Meglichkeit bie-

te, die Grundlagen der Produktion von »Mas-

senkultum, namlich die Ubertragung des Pro-

fitmotivs auf geistige Gebilde, zu durchschau-

en und den Zusammenhang zwischen manipu-
lativer Massenkultur und der gesellschaftli—
chen Regression im BewuBtsein zu halten.

Daran anknfipfend wurde die »Infantilisie-

rung des Subjekts<< thematisiert; es wurde die

Zentralitiit des Films innerhalb der Kulturin-

dustrie betont, dessen Merkmale (Standardi-
sierung, Pseudo-Individualisierung etc.) airf-
gezeigt und — abermals auf — die ,,1ndustr1ell 1n

Betrieb gesetzte Regression“ (Adorno) ver-

wiesen. Angeknfipft wurde auch an Umberto

Ecos Werk Apokalyptiker und Integrierte. Zur

kritischen Kritik der Massenkultur (Frankfurt/

M. 1984).
n

_ _ .

Ein weiterer Beitrag beschaftigte srcli mit

»Metadiskurse als Beitréige zur sprachlichen

Entmiindigung der Empfiingem- (».Meta«
steht fiir die Begleitumstande, die em Ge-

sprach, eine Diskussion priigen und vielleicht

Starker beeinflussen konnen als das Gesagte
selbst, also z.B. ob der Gesprachspartner do-

minant, autoritiir, seine Stellung ausnutzend,
sein Mikro ausspielend, ein Vorgesetzter etc.

etc. ist, SF), es wurde darauf hingewiesen,
daB bereits eine »Senderselektion« stattfin-

det, namlich die Tatsache, daB die Mehrheit

der Mitglieder einer Sprachgemeinschaft von

den mit Prestige- und Machtfaktoren verbun-
denen Senderpositionen ausgeschlossen ist;
die komplexe Abhangigkeitssituation ist aller-

dings nicht einfach voluntaristisch korrigier-
bar, da die sprachliche Entmi‘mdigung vor al-

lem durch die Strukturen und Institutionen
unserer Kommunikationswirklichkeit be-

stimmt wird. Die Mehrzahl der (originaren)
Diskurse erreicht die Empfanger nur mehr

<

vermittelt, selbst bei so unmittelbar erschei-
nenden Diskursarten wie jéner der Werbe-

sprache etwa. Diesen »Metadiskursen« wurde

bislang zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt,
insbesondere hinsichtlich ihrer gesellschaftli-
chen Effizienz und Relevanz. Auch jede sinn- .

volle Diskussion zum Newspeak-Problem ha-
be die Metadiskurse in Betracht zu ziehen.

AbschlieBend widmete man sich den

»Sprachbarrieren«. Dabei erschicn jene
Wechselbeziehung zwischen der ,,Sprache der
Macht“ und der ,,Macht der Sprache“ interes-
sant. Sprache wird zu einem gefahrlichen In-

strument der Machtigen, und durch Sprache
wird wiederum Machtausgeiibt. Abhangigen
wird Anpassung sprachstrategisch vermittelt

und aufgezwungen; diese Vorgfinge sind ohne

Riickgriff auf gesellschaftliche Wertvorstel-

lungennicht wirksam zu kritisieren. Als veran—

schaulichende Beispiele wurden Alltags-Ge-
sprachsdokumente vorgeffihrt, in denen Rich-

ter vs. Angeklagter, Arzt vs. Patient, Eltcrn

vs. Kinder in Konfrontation standen. Auch

hier wieder der Verweis auf die Sprache dcr

Medicn; die reichlich Material zur Analyse
der Manipulation von Informationen abgibt,
und im besonderen die politische Sprache, die

als Mittel zur Herstellung neuer Realitat,

sprich Ideologie, miBbraucht zu werden

pflegt. Was ist dagegenzuhalten? Sprache und

Diskurs als Mittel der Emanzipation: Utopic
oder mogliche Realitiit?

Das zweite Seminar befaBte sich mit >>chrlc-

gungen zur Semiotik

der Wirklichkeitem, im Untertitel noch kon-

kretcr mit den »Formen des Neuen, Ur—

sprfinglichen und des Selbst in Alltag und Wis-

senschaft<<. Gemeint war damit: »Wie erfah-

ren wir Neues, mit welchen Mitteln erkundcn

wir uns bis dahin Unbekanntes? Konnen wir

iiberhaupt — extrem gesehen — ganzlich Unbe-

kanntes wahrnehmen, erfassen, begreifer},
kommunizieren? Was findet statt, wenn w1r

mit dem gegebenen (Kontext)Wissen und Er-

fahrungsschatz auf etwas Neues stoBen?

Ubersetzen wir es in uns bekannte Formen

(Symbole, Muster, Analogien etc.), um es

fiberhaupt wahmehmen zu konnen? Was sc-

hen wir, horen wir, interpretieren wir, wenn

wir uns unbekannte Laute erstmals horen,

fremde Anblicke erstmals >sehen<? [. . .]‘Hin—
ter der jeweils einzunehmenden oder emge-

nommenen Position liegt eine Welt-Ansehau-

ung, steht eine Ideologie, welche die Auffas-

sungen und Bewertungen mitbestimmt. Um

diesen Zusammenhang von Ideologie, Sch—

und Denkgewohnheiten und Fragen der An-

eignung von Neuem geht es.

Einleitend wurde deshalb die Frage ge—

stellt: »Wie verlernt man ein Paradigma?«
(hier wohl am besten mit >Denkmnsten fiber—

setzt, SF), um im engeren Sinne »Uberlegun-
gen zum Wandel des Selbst in der Postmoder-
ne anzuschlieBen, da ja »Postmoderne« emen

Wandel im Bild der Wirklichkeit mit sich fiihrt.

der als Paradigmenwechsel (Wechsel VOH

Denkmustern, -zusammenhangen, BewuBt-

seinswandel, SF) gesehen werden kann, in

Richtung aufVernunftkritik, neuen Irrationfr

lismus, Hinwendung zu ostlichen Religionen
Okologiediskussion etc. Der schillernde Be
griff Postmoderne wirft freilich sofort zahlrel

che Probleme auf; deshalb bemiihte man sich

einen Uberblick fiber Stellungnahmen zu g6

ben, von Eco fiber Vester bis Habermas, un

letztlich die wesentlichen Uberlegungen zun

Thema an systemtheoretischen Konzeptionei
Gregory Batesons festzumachen, insbesonde—
re an dessen Lemtheorie (Lernen 1: Problem-

losung, Lernen II: Hinterfragung von Komcxt

und Spielregeln, Lernen III: Transzendierung

(Uberwindung und Neuerstellung) der Kon-

texte, Paradigmenverlernung, Austausch von

Rahmen und Rastem etc.).
So ist Wissen fiber und Hinterfragen des

>>Zusammenhanges<< wesentlich ffir das Uber—
leben in der gegenwartigen Gesellschaft, ffir

»ganzheitliche« Konzeptionen wird e5 ent-

_,J



SCheidend, ob sie den BewuBtseinswandcl ein-

beziehen konnen oder nicht. Der unscharfe

Bcgriff Postmodeme beschreibl eigentlich

nur, daB cin BcwuBtseinswandel stattfindet.

Es ist deutlich geworden, daB Mystik eine

Wichtige Rollc bci diesem BewuBtseinswandel

SPielt, und — ohnc (1218 as analysiert worden

Wiirc, begann diescr ProzeB schon vor Jahren;

Veranschaulicht wird dics an der breiten Le-

serschaft (geradc aus der )Linkcm) von Carlos

Castanedas Bfichern, die vordergrfindigder
gcscllschaftlich crfahrenen Ohnmacht einen

individuallcn ch zur Macllt entgegenstell-
ten‘ »Dic Blasc der Wahrnehmung und das

WiSpCrn des Nagual. Carlos Castanedas
Theorie ciner Piidagogik der Dekonditiomc-

rUng<< lautete cin Bcitrag, der cs sich insofem

nicht leicht machtc, als er nicht dic von Casta-
neda sclbst vorgegcbene schematische »Uber-
setzung<< dcr schamanistischcn Konzeptlon

bcnutztc, sondern dcn Tcxtcn des Autors sehr
Penibel nachging, um sodann — in ,,abendlan-
discher“ Tcrminologie

— dcren »piidagogl—
schcs« Koncht herauszuschiilcn, wobei die
Problematik dicses Vorgangs schon am Bei—

SPicl der Titelwahl dcutlich wird: schon »De—
k011diti0nierung« (abgeleitet von Konditio—

niCTCH = bestimmtc Reaktionen hervorrufcn;

als0 Wohl: vcrlernen nach gelcrnten Modellen
2“ rcagicren, SF) sci nur als Verlcgenhensvo-
kilbel zu bcwertcn, dic dcn KompromIB be-

reits beinhaltc. Dcr Rcferent bemilhte sich ,

die Grundbcgrifle dcs mystischcn Weltbildes

def Indianer-Zaubcrcr darzulcgcn (Tonal
=

Schicksal, Seclc, Geist, Organisator der Welt,

Ordnungsprinzip ctc., Nagual = Wirknng,
Cndlos, kann ctwas schaffcn, unbeschreibll—

Che Lccrc, schopfcrischcr Ursprung, Ort dcr

Intentioncn ctc.). Scin personlicher Ansatz

sci nun, Castanedas literarische Produktc als
Bildungs- und Erzichungsromane zu begrei—

fen, die — wiederum — jene Befreiung aus par-

tieller Weltsicht’beabsichtigten, die schon bei

der vorangehenden Referentin angeklungen
war. So ergéiben sich Parallelen zu gewissen
Techniken der Zen-Meister, die uns zwéingen,
bestimmte Schock—Verfahren, Uberra—

schungseffekte im Repertoire der Zauberer

als didaktische Mittel génzlich neu zu inter-

pretieren. Auf unseren Kulturkreis bezogen,
sei festzustellen, daB das »magische Erbe«,

verdrangt, doch durch die Hintertiire wieder

hereinkomme, und auch unsere »Dekonditio-

nierung« werde sich fiber kurz Oder lang als le-

bensnotwendig erweisen. —

Den folgenden Abend bestritt eine Refer-

entin, die sich mit der »Mz'innersprache der

Neuzeit« unter dem provokanten Titel »Ent-

decker ‘ Eroberer - Begatter<< beschéiftigte.

Kurz zusammengefaBt, legte sie dar: Wissens-

fortschritt wird bei Bacon und Descartes zur

Landnahme, zum'Weg (lurch die Wildnis. Ei-

ne Expedition mit dem Ziel der Kolonisation.

Verréiumlichung der Sprache und Metaphern

zeigen Besitzanspruch bis zur Kriegserkléi—

rung/Vergewaltigung. Natur/Welt wird Ob-

jekt der unendlichen und unabléissigen Durch-

dringung (lurch den ménnlichen Geist (unter—

stiizt durch Technik), bis als Produkt von 01n-

nipotenz und Fruchtbarkeit des Wissenschaft-

lers/Philosophen/Dichters eine zweite, besse-

re Welt/Natur entstanden ist. —

Ein weiterer AnlaB fiir den BewuBtseins-

wandel/Paradigmenwechsel sah man in den

Ausffihrungen zum Thema »Erkenntnis und

Relativitfit. Zur Rezeption neuer Physik im

20. Jahrhunderm. Dabei wurden die wichtig-

sten Momente der in der' ersten Halfte unseres

Jahrhunderts geffihrten erkenntnistheoreti-

schen Debatte in den Naturwissenschaften

aufgelistet, die die Demontage zentraler Be-

griffe der klassischen Physik zur Folge hatte
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und Relativierungen des Problems der Abbil-

dung, der Zeichnung von Wirklichkeit, der

Uneinheitlichkeit von Erkenntisvorgangen
mit sich gebracht hatte: die »Jagd der Wissen-

schaften nach den Schatten ihrer Gegenstén—
de<<, die teils sogar die Entfaltung einer neuen

Metaphysik begijnstigte. Die hierbei erkun—

deten Grenzen der Wahrnehmbarkeit (Un-
scharferelat'ion LB.) hinterlieBen einen weit

fiber die Physik hinausgehenden Bruch des

generellen Wirklichkeitsverstandnisses.

Abschliefiend wurde die Beziehung zwi-

schen Kommunikation und Zurechtfinden in

der Umwelt analysiert: es begann mit eincm

kurzen historischen AufriB der sich stetig be-

schleunigenden Akkumulation kommunikati-

ver Techniken und leitete sodann fiber zu Be-

trachtungen wie Zeichenverkettung,(Mittei-
lung = »Zusammenwissem, Lernen als An-

eignung und Umwandlung von Wirklichkeit

etc.), wobei man sich auf Konzepte Ecos, v.

Foersters, Lorenzers, Benses u. a. stfitzte,
aber auch auf die kommentierte Vorfiihrung
kfinstlerischer Produkte. Es wurde nochmal

die Themenstellungen der »Angst vor dcm

Neuen<< und der Nicht-Kommunizierbarkeit
des Extrem-Neuen gestreift. Worin jedoch
letztlich die Kriterien des »Neuen« liegen, ob

»Postmoderne« als Begriff fiberhaupt hilft, et-

was »Neue5« zu begreifen, ob die derzeitige

Verunsicherung (weil die alten Theorien nicht

mehr ausreichend erscheinen) ausgerechnet
mit alter Mystik zu neuer Welterkenntnis ge-

'

langen kann — dazu und noch zu vielem mehr

gab es auch in Wien keine Antworten. Man

will es sich nicht mehr so einfach — geradlinig
— machen und das ist gut so; aber in der Suche

(und Sucht) nach neuen Erklarungshilfen liegt
doch wieder das alte vereinheitlichende Ele-

ment.

wh (SF)



Buchmesse — Gegenbuchmessentod
— Schwarze-

Messe — Biichertips ~ Neuerscheinungen

Einige Lescr iiuBertcn ihrc Unzufricdcnheit mit dem

geringen Informationswert unscrer regelmiiBigen

Spalte Neuerscheinungen. Wir konnen aus Platz-
griinden nicht jedes Buch, das uns zugesandt wrrd

ausffihrlich rezensicren, wollen jedoch in Zukunft

alle dicjenigen, die uns bcsonders interessant schci-

ncn zumindest in Kurzform vorstellen.

Zuvor noeh ein Wort zur entschlafcnen »Gegen-
huchmesse«. Wir trauern ihr nicht nach; gemessen

am >Niveam der letzten zwei Jahre war sie zu einem

alternativen >>Ramschverkauf<< vcrkommen, der da-

zu da war, den Kleinvcrlagen (uns cingesehlossen)
den Stand auf der I-Iauptmesse zu finanzieren. Der

Anspruch >>Gcgen« schien uns nicht mehr einlosbar,

zumindest solange nicht, wie nicht durch politische

Veranstaltungen, kulturclles Beiprogramm etc. cine

wirkliche, auch inhallliche Gegenveranstaltung orga-

nisiert werden konntc. Das Bedfirfnis dicsc Arbeit

anzugehen, war 1984 nur noch bei wenigen Verla-

gen, eben den noch verbliebenen politischen, vor-

handen. Einc >>sch6pfcrische Pause<< schicn deshalb

den meisten Kritikern bcsser und sinnvoller, als in

dem Kommerzstil fortzufahren und gewollt/unge-
wollt mehr dcm Kapitalismus anzuhéingen, als dies

auf dcr Hauptmesse gcschieht. Da zudem die

AGAV (Arbeitsgemcinschaft alternativcr Verlage)
'— durch Zcrwiirfnisse/Austritte dcr moisten ehcmali-

gen Mit-Organisatorcn — mehr auf dem Papier als in

Realitat bestand, hattc sich auch der organisatori-
schc Ansatz langst verfliichtigt; in dicsc Strukturen

neuen Elan zu steckcn, sah kaum jemand fiir sinn-

voll an.

Als erstcn Schritt zu cinem ncucn Ansatz war fiir

den Herbst 1986 die Organisation einer dreitéigigcn
>>Schwarzcn Mcsse« im Libertfiren Zentrum in

Frankfurt in dcr Diskussion. Diesc >Zusatzveran-

staltung< 5011 von Freitag bis Sonntag in der Wochc

der Buchmcssc allc anarchistischen und auch im wei-

teren Sinnc libertarcn Vcrlage zusammenffihren. Ei-

ne besonderc Initiativgruppc wolltc die Ausstellung
dcr Produktionen auslandischcr Anarcho-Verlage
organisicren. Nebcn Lcsungen, Filmen ctc. soll es in

diesem Rahmcn auch politische Veranstaltungcn ge-

ben; die Betciligung lokalcr Ausléindergruppen
(auch nieht explizit anarchistische) wird angcstrcbt.

* Franz Nuscheler: Lern- und Arbeitsbuch: Ent-

wicldungspolitik. 280 8., 19,80 DM. Verlag Neue

Gcscllschaft, PF 200 189, 5300 Bonn-2

Das Buch ist — fiir den Untcrricht hiifreich, um die

Problematik »3.Welt — Industrienationen<< zucrar-

beiten. Es gcht auf Militars in der 3. Welt, Verschul-

dung, Hunger, Umweltzerstorung und die »Ent-

wicklungspolitik<< cin. Nuscheler wcist'nach, daB

Entwicklungspolitik immer Instrument der AuBcn-,

Sichcrheits- und Interessenpolitik der Industriestaa-

tcn gewcsen ist. Fiir dic BRD wird deutlich, daB sie

zusammen mit den USA den >>freicn Welthandel<<

massiv vertcidigt, weil sic aus dcm Verfall der Roh-

stoffprcisc crheblichc Vortcilc z_icht. Der »Lern>.>-
Charaktcr bringt cinen guten Uberblick iiber die

Themenbreitc, hat jedoch den Nachteil, daB dic ein-

Zelnen Kapitel oft nur angerissen, mit zu wcnig Fak-

tcn belcgt sind.

* John Most: Mamereien Eseleien und der sanfte

Heinrich. Artikel aus der »FREIHEIT«, ausge-

wahlt, mit einem Vortvert und mit Anmcrkungen
vcrsehen Von Heiner Becker. Verlag Biichse der

Pandora, Wetzlar 1985.

Am 3.1.1879 crschicn die crstc Nummer der »Frei-

heit« im Londoner Exil, zuniichst oppositionell—so-
zialdemokratisch orientiert, vcrschiirfte Most seine

Kritik an der Partcifiihrung, die sich untcr den So-

zialistengesctzen Bismarcks »still« vcrhalten wolltc;
er wird schlieBlich 1880 aus der SDAP ausgeschlos-
sen. Aus dem Vorwort Beckers: »Und so war die

»Freiheit« seit1880f£irzweilahre ein Forum far alle

irgendwie gegen die von der Parteileitung kontrollier-

te Sozialdemokratie orientierten Sozialisten (und da-

mit auch Anarchisten).«
Der Auswahlband beginnt mit einem Ruckblick

Mosts »Zwanzig Jahre im Kampfe«: »«Zwanzig
Bande'freiheitz liegen vor uns, sozusagen zwanzig
kondensierte und kristallisierte Jahre meines Lebens.

Man sagt, ich set" jetzt alt (sogar weralten, meinen

einige), und gibt mir einen )Tipt, welcher sich mit

>Verschwindem fibersetzen Iassen kdnnte. Unsinn sa-

ge ich . . . ich bin za‘h wie Schafleder.« (S. 19)
Das war 1899; Most stirbt 1906 in Cincinnati, USA

und die )Freiheik crscheint noch immer. Ohne

Mosts Scharfe wird sic 1910 eingestellt. DaB Most —

trotz Wohltat’scher KJischce-Vcrmarktung seiner

>>Kriegswissenschaft<< — nichts an AnstéBigkeit verlo-

ren hat, bewcist der >Gottesl§sterungsprozc8< 1985

in Munster, der — man glaubt cs kaum — auch gcgen
Most-Zitate gcffihrt wird.

*
Henry Jacoby: Davongekommen —— 10 Jahre Exil

1936—1940; 1508.; 16.-DM, Sendler Verlag 1985; PF

11 11 62, 6000 Frankfurt/M.

Das ehemalige Mitglied der anarchistisehen Frcicn

Jugend und dcr Schiilcr des Ratethcoretikers Otto

Riihlc — Henry Iacoby — 15m seinen Erinncrungcn
»Von des Kaisers Schule zu Hitlers Zuchthaus — cine

Jugend links-ausscn in der Wcimarer Republik<<
(Dipa-Verlag Frankfurt 1980) cinen zweiten Band

folgcn, dcr dic Jahre dcs Exils behandelt. U.v.a.

Wissenswcrtcm erziihlt Jacoby dort auch von der

stidfranzosischcn Stadt Montauban, die —- rcgicrt von

einem sozialistischcn Biirgcrmcistcr — zunéichst den

geflohenen osterreichischen Sozialistcn Zuflucht ge-
wahrtc. Einc Kundc, die sich verbrcitcte und die

Stadt schnell zum Zicl cincr ganz anderen »Inva-
'

"‘crdcn lieB. »Die Geschichte der Flachtlinge in

it Montauban is! nicht geschrieben warden.

Ste, um vollstiindig zu sein, Vorkommm'sse

iebnisse schildem die von einem einzelnen

rchrieben werden ko‘nnem , resfimicrt der da—

Réitckommunist Jacoby und crzéihlt von den

Fahrzcugen, dcren Trcibstoff bis Montaub—

icht hatte, vom mit Stroh und Schlafdeckcn

:en Marktplatz auf dem sich die deutschcn

ntcn mit spanischcn aus der Bfirgerkricgszcit
Iacoby traf dcutschc Linke allcr Schattierun-

’arteikommunisten gab es allerdings relativ

sie mieden wohl auch Diskussionen, und es

dies mb‘glich, dafi die Partei ihre Leute von

:ban femhielt, soweirsie es konme, da zuviele

t Anwesenden fiir sie unter dem Sammelna—

'otzkistem fielen.«
.auban quarticrte dic Fliichtlingc in offcntli-
1d privatcn Gebaudcn ein, gewahrtc Unter-

g, bczog die umlicgenden Dorfcr als Quartie—
in und lieB auch politische Diskussionszirkel
en. Dcnnoch erzahlt Jacoby von Problcmen:
len die Lebcnsmittel knapp und selbst Brot

rationiert wcrden. Dazu kamen Verhaftun-

.trfigliche Anzcichcn, daB die Zusammenar-
beit zwischen deutscher Gestapo und franzésischcr
Polizci cnger wurdc. Der Wunsch aus Frankrcich

»wegzukommcn«, in den Besitz cines vcrheiBungs-
vollcn >>Affidavits<< zu gelangen, das einc Ausrcise in
die USA vcrsprach, behcrrschte das Denken allcr.

,

Ein >>Affidavit<<, cin Wort, das wenigen ein Bcgriff
sein diirfte; es besagtc,_daB cin US-Biirgcr sich be-
rcit crklarte notfalls fiir den Unterhalt des Exilantcn
aufzukommen; cine wescntlichc Voraussctzung fur
den US-Konsul Visas auszustellcn.

Jacoby, dcr mit Max Horkhcimcrs Affidavit in die

USA gelangtc, erzé’thlt seine Exilstationen ehcr kurz
und pragnant; sein Bericht endct 1947 und zcigt ihn
als Mitarbeiter der UNO, cine Arbcit, die ihn nach

Genf zurfickffihrte, wo er heutc lebt.

wh

* Peter Pringle/William Arkin: S.l.0.P. ~ Der ge-

heime Atomkriegsplan der USA; 224 S. , 16,80 DM,

Verlag J. H. W. Dietz Nachf., PF 200 189, 5300

Bonn-2.

Scit 1960 arbciten die USA am Entwurf des >>Singlc

Integrated Operational Plan« (S.I.O.P.) >>Intc-

griert<<, weil dieser Plan samtliche Plane fur den ato-

marcn Ernstfall umfaBt. »Von Offizieren erfuhren

wit die spcziellen Codeworte zum Start dcr Atomra-

keten. Sic nahmen uns mit in ihren B—52-Bombcrn,

wir unterflogcn das »Feindradar« und »bombardicr-

tcn« Utah und Nevada. . .« (Die Autoren). Arkin

ist Mithcrausgeber des »Nuclear Weapons Data

Book<<; Pringlc Korre‘spondent des Londoner »Ob-

scrvers<<.

* Udo Achten (Hg): »Laehen links« — das republi-
kanische Witzblatt 1924—1927; 240 S.; 58.-DM. ES
war das Nachfolgc-Satireblatt der Sozialdemokratic

fiir den >>Wahren Jacob« (1879—1923). Vcrlag

J. H. W. Dictz, PF 200189, 5300 Bonn-2.

* Johannes M. Becker (HgJ: »Das franzfisische Eif-
periment«. Linksregierung in Frankreich 1981 [NS

1985. Mit dicsem Buch versucht der Hernusgcbcr
und mit ihm einige Gastautoren vor den National-

ratswahlen im Marl ‘86, — die ein Debakel der fran-

zosischen Sozialisten erwarten lasscn —, die Ursa-

chen dcs >Vertrauensverlustes< aufzuzeigen.
.

Der Ncbeneffekt der Veréffentlichung diirfte sent,
vielc Entscheidungen der Regierung mit den Zel-
tumstanden, dcr >Erblast¢ etc. zu rechtfertigen. D105

miisscn wir nicht tun, wir kénnen uns sofort und oh'

no drumherum auf die Erfolge der Sozialisten an dcr

Regierung konzentricren:

— BcgrfiBung der NATO-Nachrfistung
— Fortschreiten der Arbeitslosigkeit
— hohc Inflationsrate, Sinkcn der Realléhnc

— Arbeitslosengeld ab 6 statt bisher ab 3 Monaten

Arbeit
— Frfihrcntcn 65% statt bisher 70% vom Bruth‘

lohn

- Bcteiligung an Krankcnhauskostcn von 20 F pro

Tag fiir Versichertc

— Massenentlassungcn (z.B. bci Peugeot)
- Polizeieinséitze gegcn Betriebsbcsetzungen
— Militiirische Intervention im Tschad scit 1982
(Tschad: = Uran-, Thorium, Wolfram- u. Erdol-

vorkommen)
— Ncokolonialismus in Neukaledonien (Ncukale-
donicn: = Nickel-Vorkommen, Militéirstiitzpunktc)
— Verst‘airkung der nuklcarcn >Forcc de frappc<
—— Stcigerung der Militarausgabcn auf 16% dcs GC'

samthaushalts (1984)
‘

— Propagierung EURECAS zur Militarisicrung (10>

Weltraums

- Ncucs Presscgesctz mit >Kontroll- und Sanif'
tionsmoglichkeiten des Staates< (Vgl. dazu ctwa (11.0
Berichte um die andauerndcn Problcme dcs nnarcill'

stischen Radios >Radio Libertaire< aus Paris; Z-B'

SF-S und 9; Trafik—IO und 16)
— Energiepolitik, die auf AKW‘s setzt

.

Liest man Becker’s faktenreiehes Bueh richtig, 151 CS

schr zu empfehlen!

* Roll" Steiniger: Einc vertane Chance — Die Stalm-

Note vom Min 1952 und die Wiedervereinigungi
160 8., 16,80 DM, Verlag J. H. w. Dietz Nuchf., PF

200 189. 5300 Bonn-2
,

Steiniger vcrtritt die Auffassung (gestiitzt auf 1012.1
freigcgcbene Dokumente der britischen und amcr.

1'

kanischcn Militfirs) Churchill sci bercit gcwescn,
m

Moskau auf das Angebot fiber cin vereintcs, neutra-

lisiertcs Deutschland zu verhandcln, scheitcrtc abCr

am Widcrstand Adenaucrs und den Vorbehallcn

Frankrcichs und der USA. Das Buch kann als VOf‘
gcschichtc zu dcm in SF-19 vorgestelltcn RapflCifl‘
Plan gelescn werden. Die Studie Steiningcrs (cr 151

Leiter dcs Instituts ffir Zeitgeschichtc in Innsbrufk)
wird durch cin 316 S.-Buch erganzt, das die vollstun-

digcn Tcxtc der bislang unzuganglichen britischl:n

und amerikanischen Akten enthalt (l48.-DM). Dcr

Ansatz dcs Buches ist historisch interessant — vor 81'

lem auch zur Einschatzung dcr CDU-USA-Zusam'

menarbcit, Wir warten allerdings auf brisantere Fun—

dc aus den nun langsam frei wcrdendcn Gehcimak‘
ten.

J
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T 0 l' m in e: Biirgerinitiativen, Arbeitsgmppen
und

anderc (parteiunabhfingige) Gruppen konnen ab so-

l.011 ihre Termine (Aktioncn, Seminare, Kongresse,

Kollferenzen) oder auch Kurzberiehte dem SF zu-

Schicken und werden dann allgedruckt (Ausnahme:
der Erscheinungstermin des SF lfige nach den ange-

kiindigten Terminen). Der Redaktionsschlul} findet
sich immer unter dem Impressum, der Fischer-
“ungStermin sollte mindestens 3 Wochen spater an-

genommen werden.

* Hafenarbeiterstreik in Barcelona —

Uber den

Streik der Hafenarbeiter in Barcelona und diehauto-
“Omc Hafenarbcitcrorganisalion OEPB beriehtet

aUSfiihrlich die Januarausgabe des >>Express<<. In

Gem Artikel wird auf die anarchistischen Wurzeln

und Kampfformcn dicser Bcwegung eingegangen
““d anhand cines historischen Riickblicks unter

VCrchdung von Quellcn aus Biichern von Orwell,

Souchy und Enzcnsberger die Bedeutung der CNT

dal'gestcllt. Allcs in allem ein gelungcner Versuch
diCSCr linkssozialistischen Gewerkschaftszeltung,
Sich auf die »anderc« Arbeiterbewegung zu bezre-

hen. Kontakt: Express, Postfach 102062, 6050 Offen-

bach.

* A10mmiilltransporle
—- habcn wicder groBc Ak-

lufilitiit, da die Einlagcrung ins ZwischcnlagerGor—
lobe“ Wicdcr begonncn hat, W0 Transporter tellwei-
5° blokicn und beschiidigt wurdcn und_(wemgstens)
Ci“ groflcs Polizeiaufgcbot notig war, diesc durchzu-
bringen. Diesc Transporte sind das Bindcglied zwr-

SCh'3n dcn einzclnen Stationen dcr atomarcn Brenn—
stoffspiralc und stcllen wegen zahlrcicller Uniallrisr-
kc" cincn wundcn Punkt dcr Atomindustrie dar.

Die von der Stadt Nfimberg in Auftrag gcgcbene
Studic dcr Gruppc Okologie belegt, daB diesc
Transporte durch Niirnbcrg ganz Cl‘thllCh. die 51-

ChCrheit der Biirger bceintriichtigt. Doch mcht nur

die Bevolkcrung in den Regionen Wackersdorf und

Gorlebcn ist betroffcn, dcnn das Transportnctz gcht

dUrch die gesamtc BRD. Aufdcr bundcswcrtcn Ak-

lionskonfcrcnz gcgen Atommfilltransporte am

30‘11-35 wurdc cin iiberrcgionalcs Vorgchcn gegen
demmgc Transportc bcschlosscn. Es wurden bereits

Kontaktc zur Eisenbahnergewcrkschaft hergestellt,
Flugbliitter mit Strcckcnkartc und cin weltercs zur

VCrtcilung in dcr Bahn gedruckt. Sic sind zu bestcl-

i500“ bci: Amen Graf, FiirtherstrJS, 8500 Nt'irnberg-

V“ VOm 14.-16.Februar ’86 findct ein Regionallref—
fcn fiir alle nordbayrischen Anarchisten statt}. Die

Anarchistischc Gruppc Bamberg fibernimmtdic Or-
ganisation. Trcft‘punkt: Frcitag, 18.00 Uhr 1m >>F1-

SChcrhof<< (Gaustadter Hauptstr. 109, Bamberg,
TCL 62174. Zicl ist — nebcn der Diskussion verschte-

gner Themen — die Griindung einer nordbayrischcn
‘ddcration, dcr Tagcsverlauf kann aber auch neu
CSPFOChcn werden. Wegen der Ubernachtung bittc

v"Thor anmeldcn: Ernst, 09503/1996 oder Bcrnd,

0951/202509.
A’Wrchixtische Gruppe Bamberg, Postlagerkarte Nr.

9663 3, Hauptpostlagemd, 8600 Bamberg I

: Konfflenz iiber »Grundprobleme der Gewerk-

sfhafis‘il‘beik findet am 1. und 2. Mfirz in Frankfurt
ital“. Themen: Gewcrkschaftsarbcit im internatio-

n: c“.Bereieh, ékologische Modernisicrung, Tech—

p,
ongOlitsche Wendc im DGB? Kontakt: Ex-

e33, PF 102062, 6050 Offenbach.

* Vom 15. Mai ’86 his 19. Mai ’86 wird cin Interna-

tionales Anarchistisehes Trefl'en in Appelscha (ca.
20 km von Assen, Niederlande), am Campingplatz
>Tot Vrijheidsbezinning< (>Zur Freiheitsbesin-

nung<), Eakingawcg 1a stattfindcn. Tel.-Kontakt:

05162—1878

Neben kulturellen Aktivitla'tcn (Musik, Theater)
werden in Vortrfigen und Diskussionen besprochen:

Anarchismus und Feminismus, Anarchismus und

Antimilitarismus, Anarchismus und Okologie, An-

archismus und Syndikalismus.
Kontaktadresse: Mike Alibi, Nieuwe Gracht 40, NL-

Utrecht

Finanzielle Unterstr'itzung: Gironr. 995566, Inter

P.L., postbus 155, NL-Heerenveen.

* Scit 1983 fandcn in Appelscha jedes Jahr anarchi-

stische Treffen statt; dabci entstand 1985 das Be-

diirfnis nach internationalern Austauseh. >Die Traf-

fen<, so das Einladungsschreiben an den SF, >haben -

immer im Rahmen von Solidaritéit und Kamerad—

schaft gestanden. Wir wollen diese Tradition fortset-

zen und laden darum jeden, Sprecher, Horer und

SpaBmachcr, zum Internationalen Treffen ein<.

* Bildungstag’SfiuVom 11. bis 13. April veranstal-
ten in Frankfurt das Sozialistische Biiro (SB).u_nd die

>>Arbeitsgcmeinschaft zur Forderung der polmschen

Bildung<< den Bildungstag ’86. Die Veranstalter wol—
lcn sich bemiihen, die in dem linken Bildungsbererch
abgerisscnen Diskussionsffiden und Kontakte wre-

dcr mitcinander zu verbinden. Die VOIanklundlgur‘lg
schrcibt weiter: >>Dic hohen Erwartungen 1n dcr Bil-

dungsreform und piidagogischen Praxrs als Hebe]
gesellschaftlicher Veranderung und als Kcmtierci-
che sozialistischcr Politik sind langst der Ernfichtc-
rung gewichen. Utopian eincs freren, SBIbStbestimm—
ten Lernens haben an Attraktion undKlarheitvcrlo-
rcn. Die Bczugspunkte der padagoglschen Linken;
marxistische Theorie und somaltstische Strategic,

sind heutc vielffiltiger und wrderspruehlicher gcwor—

den und stoBen auf wachsende Skepsrs..Dcnnoch be-
herrscht nicht Resignation das Feld; 1m parlagogl.
schen Alltag wird mit Phantasre und Energie gear—

beitet. Es gibt aber auch elnen beklagcnswertcn
Mangel an Diskussionen zwxschcn verschiedencn
Praxisfeldern und Projekten, der .als politisehe
Schwéiche namentlich der undogmauschen Lll’lifcn
begriffcn und angegangen warden solltc. « Die lEroff—
nungsveranstaltung tr‘algt den fur das SB so typiscnen
Soziologen-Kauderwelsch-Titel: '»Stru-kturkrise,
kulturelle Modernisierunavund Subjektivrtat<<. Da-

nach finden gliicklicherwelse am Samstag Forums-

veranstaltungen und Arbeltsgruopensuzurgiri
zu

interessanten Themen statt: Antlpadagogi.
d

ter-

nativpadagogik/Institutionelle Bandung. En Eng;-
prozesse im Zeichen von Erwerbsloiigkeit, {1

e

der Bildung durch neue Technologlen. , Integratlgn
und Ausgrenzung im Bildungsbereich: Politisc e

Bildung als Selbsterfahruzng, usvr.
. . Fur den

Klim-
greB sind umfangreiche Materiahcn herausggfibfn
Worden; so 2.13. der Vorbereitungsreadcr (1 ),

Broschiire (kostenlos), >>Widerspruche<< NLIi. 4
Kontakt: SB, Postfach 102062, 6050 Offenbac .

Libertiire Piidagogen bzw. Antzpadagogen kongen
sich zur besseren Vorberettung and ev. fur fire u-

sammenstellung einer FLI-Broschure rechtzeitzg zrtm

Bildungstag Nmelden bei: .Gerhard Kern, Dorrwzese

4, 5552 Morbach»Merschezd, Tel. 06533/3534.

* Ostermarsch Ruhr— Vom 29. bis 31. Marz finden

wieder die traditionellen Ostermarsehe statt. Ffir

den Ostermarseh Ruhr sind ffir die Abschluflkund-

gebung in Dortmund die Fricdensnobelpreistréger
Low und Tschasow als Redner cingcladen wordcn.

Die inhaltliche Ausrichtung dieses Marschcs hat bis-

her konscquentc AntijNATO-Positioncn vermic-

den. Stattdessen werdcn im Aufruf lediglich die Mit-

telstreckenrakelen, das‘ SDI-Programm und die

Verschwcndung von Steucrgcldern kritisiert. Es ist

deswegen die Frage, ob angesichts eines solchcn

konturenlosen Minimalprogramms cine solchc Ver-

anstaltung fiir konsequcnte Antimilitaristen unter-

stiitenswert ist. Trotzdem: Kontaktadresse: Oster-

marsch Ruhr, Kénigswall 22, 4600 Dortmund I.

* Zum Inter‘nationalen Anarchistenkongrefi 1986,
mm 1. bis 4. Mai ladt die australisehc Bewegung cin

(vgl. SF—19). Wer das Finanzproblem dort hinzuflie-

gen fiberwinden/managen kann, wird auf cine Vene-

dig-é’thnliche Situation treffen. Die Unlcrbringung
erfolgt — bei vorheriger Anmeldung — bei australi-

schen Genosscn. Die Konfercnz und das Filmfcsti-

val findcn im Stadtzentrum von Melbourne statt; die

Konferenzkostcn (ca. 5000 Dollar) milssen auf Ein-

trittsgebiihren umgelcgt wcrden; Arbciter 25.-Dol-

lar, Arbeitslose 10.-Dollar, Kinder frei. Lcutc, dic

wirklich niehts bezahlcn konnen, cbenfalls frci. Die

Hilfe anarchislischcr Redner, Musikanten, Filmern

etc. wird geradc von internationaler Seite noch er-

wartet. Geld an und lnfos von:

A.A.C. C. C., P.0.Box 20, Parkville 3052’ Melbour-

ne, Australien. Die Mehrzahl dcr Géiste wird Touri~

stenvisa brauchen (australische Botschaft, event.

britische Botschafti), die rechtzeitig beantragl wer-

den miissen und bei denen sich nicht empfiehlt, die

Konferenz als Reisegrund anzugeben!



Replik an Teile der Hamburger ,>Szene<

Zuerst zum Hintergrund dieser hoffentlich

letzten Richtigstellung in Sachen »Nationalre-

volutioniirc - Schwarzer Fadem. Wéihrend ei-

ner Podiumsdiskussion »Ist anarchistische

Staatskritik noch aktuell«, die von der »Gras-

wurzelrevolutiom am 23.10.85 in Hamburg-
Altona veranstaltet wurde, wurde Wolfgang
Haug, ais Diskussionsvertreter’ des »Schwar—

zen Fadens« n a c h seinen AuBerungen zum

Antifaschismus jede Glaubwiirdigkeit abge-
sprochen. Nicht etwa inhaltlich, sondem weil

er ja vom SF sci, der SF seit Jahren mit NR’s

zusammenarbeite und ein >solcher Rechtsau-

Ben sowieso auf diesem Podium mindestens

genauso fehl am Platz< sei, wie etwa der

gleichfalls anwesende >Thomas Ebermann

von der GAL<. Eine Antwort auf diesen Vor-

wurf und eine Diskussion fiber die Umgangs-
formen innerhalb des antiparlamentarischen
Spektrums muBte unterbleiben, um des Dis-

kussionsthemas willen, obwohl die Diskus—

sion bereits véllig aus den Fugen geraten war

und sich eventuell die Thematisierung >wie

wir uns den Umgang mit uns eigentlich vor-

stellen<, mehr gelohnt héitte als das geplante
Thema. Der SF-Vertreter konnte jedenfalls
seine »Position« — sofern es bei dieser The—

menstellung fiberhaupt eine festgefiigte geben
kann — nicht darstellen.

Auch in der Nummer 2 des anarchistischen

Sceneblatts »Exterminator« (Okt. ’85) findet

sich in einem Artikel, der die englische anar-

chistische Punk-Band CRASS als nationalre-

volutioniir »entlarvt«, logischerweise emeut

der aufkléirende Satz, daB >NR< faschistische

Gruppen seien, >die sich mit antiimperialisti—
schen Sprechblasen in die Linke, Oder was

sich dafiir hielt, einschleichen (z.B. bei den

Griinen) oder zumindest fiir sie erfreuliche

Dialoge z.B. mit dem anarchistischen

>Schwarzen Fadem zu ffihren. Ihre bekannte—

sten Vertreter sind Ortfried Hepp . . .< usw.

Aus weiteren Gesprfichen lieB sich erfah-

ren, daB die Hamburger Szene aus einer filte-

ren »Trafik« (Nr.12) entnahm, daB wir mit

den NR Treffen abhalten und — >bis auf den

Nationalismus< — mit deren Programm fiber—

einstimmen wiirden. BaB/ erstaunt nahmen

wir diesen Vorwurf zur Kenntnis; nachgeblfit-
tert in der Trafik findet sich tatséichlich ein

Satz zum 2. FLI-Treffen, der nun 2 Jahre (l)
spiter uns erstmals in seinen Auswirkungen
bekannt wird: »Die inhaltliche Auseinander-

setzung mit den linken Nationalrevolutiondren
sahen alle Anwesenden als sinnvoll and Mitz-

lich an, obwohl deren Nationalismusverstfind-
m's noch der weiteren kritischen Hinterfragung
bedarf. «

Zu diesem Satz nun mehrere Anmerkun—

gen: Tatsache ist, dafi wir (SF oder FLI) uns

zu keinem Zeitpunk! m i t NR’s zu Diskussio-

nen 0.5. getroffen babel]. Weiter stellen wir



fest, daB die uns bekannten beiden Trafi'k—Re-
dakteure auf den bisherigen FLI-Treffen nicht

anwcsend waren, der Bericht also keinesfalls

authentisch sein kann. Inzwischen hat das FLI

Gin Papier erstellt, das die inhaltlichen Dis—

kussionsthemen auf den Treffen wiedergibt
und in diesem Papier fehlt die Diskussion fiber

die NR, weil es einc sehr kurze Randbespre-

chung war, bei der es nur darum ging, festzu—

Stellen, ob die anwesenden Genossen/innen

Cine Auseinandersetzung fiber die NR fiir le-

gitim oder wichtig halten. Allerdings: auch die

Trafik hat n i c h tgeschrieben, daB wiruns mit

NR zusammensetzten oder zusammenarbei—

ten! >>Auscinandersetzcn mit. . .«, liebe

Hamburger, heiBt nichts anderes als »1‘iber et-

was<< reden! Die Absicht des SF war es iiber

die NR aufzuklfiren, ihre Mischung aus rech-

lel‘ und linker Ideologie und Theorie aufzuzei-

gen und zu kritisieren. Nichts anderes haben

wir gemacht. Wir stellen zudem fest, daB vor

Unserer damaligen Nr. 9 und 10 keine Diskus-

Sion iiber die NR in der Linken gefl’ihrt wurde.

DEB manche linke NR in linken Publikationen

Veroffentlichten, ohne daB das jemand pro-

blcmatisch fand. Unsere Vorstellung war es,

Aulklarung zu betreiben und einem platten

Antifaschismus differenzierte inhaltliche In—

fOrmationen entgegenzustellen. Wir stehen

“BCh wie vor auf dem Standpunkt, daB das

Etikett >>Faschist<< wenig hilft und inflationar
ngraucht wird. Wenn man nicht im Feind-

Freund-Denken erstarren will und zuletzt den

Strich gegen den Feind vor seinen ergenen
Fiissen ziehen will, muB man sich zumlndest
daS Wissen fiber Faschisten aneigenen und die

Faliigkeit unterschiedliche Stromungen aus-

einanderzuhaltcn erwerben. Es zeugt nur von

eigencr Verunsichcrung oder gar Verfol-
glmgswahn, wenn man alles in einer (faschisti—

SChen) Schubladc untcrbringcn will und Ver-

Schiedenheiten damit erklart, daB diese Grub-
an ja besondcrs geschickt darin waren, die

I«inkc zu unterwandern. Es ist aber liicherlich

VOr den NR oder ihren Inhaltcn in dem Sinne

A118“ Zu haben, daB sic die libertiire Bewe—

31mg unterwandern konnten.

Vielleicht geht es in die Kopfe der Ange-
SPTOChen, daB cs (auch) auf der Rechten poli-
tiSChe wic organisatorische Unterschiede ge-

bcn kann, daB NR’s und Neonazis zu unter—

Scheiden Sind und daB es Unterschiede unter

Verschiedenen Stromungen der NR gibt. Und:

C133 cs sinnvoll sein kann, diese Unterschiede

Z? kcnnen, um gegen diese Gruppen das rich-

tlgC Vorgehen zu beschlieBen.

Deshalb: Wenn der >Exterminator< von »fa-

sChistischen NR« schreibt, verwischt er die

Analyse: diese Gruppen sind entweder natio-

r1211revolutionéir oder neonazistisch. Wenn er

dem SF vorwirft, daB er mit den NR Dialoge
ngiihrt habe (in Nr.10 waren Gegendarstel—
lungm mit abermaliger Kommentierung un-

Sererscits!) und anschlieBend einen Hambur-

ger Neonazi wie Hepp anfiihrt, so ist dies ent—

“fed” gefahrliches Unwissen oder Demago-
gle, Da wir annehmen, daB die Exterminator-

\‘(St
,

MING
JCAN .S'

Leute ernsthafte Antifa-Arbeit betreiben,

miissen wir Demagogie vermuten und das

stimmt nur noch traurig. Sie miiBten Wissen,

daB es unter den NR eher linke, solidaristi-

sche und rechte Gruppen gibt. Unter den NR!

Ein Hepp gehort jedoch noch nicht einmal zu

den NR sondern Zu den Neonazis. Es diirfte

doch bekannt sein, daB die Neonazis (auch

ANS und Co.) sich 1984 NR’S genarmt haben;

vermutlich um sich in der BRD-Gesellschaft

»legal« zu machen, um den juristischen Unter-

schied, den die BRD-Richter zwischen NR

und Nazis machen fiir sich auszunfitzen. (Des-

halb auch die SA-Mache von Kfihnen, Heep
und Konsorten; Sie Wissen ganz genau, daB (116

SA in den Nfirnberger Prozessen seltsamer-
weise und falschlicherweise n i c h t als Nazi.

Organisation verurteilt wurde.) NR’s smd al-

so Leute wie Hepp deshalb noch lange nicht!

Den SF auch nur scheinbar mit solchen (ire-
stalten in einen Denkzusammenhang zu brin—

gen, ist deshalb Verleumdung undiible Ver—
drehung von Tatsachen. Was $011 eme Schrei-
be, Genossen vom Exterminator, die z.B. Mit-
glieder der Weimarer KAPD und AAUE, wre

Laufenberg und Wolffheim, die 1919 wesent—

lich die Hamburger Revolution mitpragten

aber spater Nationalbolschewisten wurden

auf eine Linie wie Hepp und Kfihnen zu stel—

len? Wer arbeitet denn da wem in die Hande?

Letzter Punkt (und vermutlicher AnlaB fiir

weitergehende Denunzierungen des SF; wir

konnten’s ja vorsichtshalber lassen, haben

aber von der >straigthen Verdummung< genug

. . .): der CRASS-Artikel. Wenn die CRASS

Parteinahme fiir Rechts und Links ablehnen,

so mag dies einen Linken argern, eine Verwi—

schung im Sinne der NR betreiben die CRASS

deshalb noch lange nicht. Die CRASS als NR-

Band abzuhandeln, gar vor ihnen zu warnen,

ist nachgerade licherlich und verrat mehr
iiber das zwanghafte Bediirfnis der Schreiber,
Fronten zu schaffen um der eigenen Identitat

habhaft zu werden. Fronten, die in die falsche
Richtung gehen: es ist selbstrnordensch. fur

unsere Bewegung solche unniitzen liamka-
den zu errichten. Wir sind nicht so V1616, daB
wir uns dies erlauben konnten und wzrkliche

Feinde gibt es mehr als genug, also versucht

nicht andauernd dort welche zu entdecken,
wo keine sind. Das erinnert nur an

(116 $0212}!—
faschisten-Diskussion in der Welmarer Zeit,

die niemand als den Nazis half und we
den-

noch die KPD mehr Ursache dazu hatte (Ver-

halten der SPD 1919) als ihr heute 3e haben

d t.
..

W131: nicht, daB es falsch ware den Mythos

von CRASS zu kritisieren, es ist jedoch
schlichter Blodsinn, sie gleich den Fasch1sten
zuzuordnen und Zwischeniiberschnften wre

»Widerstand, Konterrevolution, Das Bose

siegt, Rache muB sein<< z’u machen. Alles noch

keine Verteidigung der angeprangerten
CRASS—Inhalte? Nun auch die 51nd w1r bereit

zu liefern [»Counterblatt«?]: vvenn
CRASS

»links und rechts<< ablehnen, meinen sre wem—

71§HTWIi '

ger euch und eure Identitat als Antifaschisten.

Sie meinen die herkommliche Definition von

Politik, namlich als Parteipolitik; sie meinen

das Vereinnahmen der Menschen ffir die poli—
tischen Ziele der Partez' und sie meinen das

Resultat dieser Parteipolitik, namlich Unter—

drfickung der Betroffenen im Faschismus

oder Stalinismus '(wobei man sich iiber deren

Unterschiede geme unterhalten kann, ihre

Funktion als Unterdrfickungssystem jedoch
wohl auBer Frage steht). Ihr konnt nicht eu-

rerseits einen Fasehismusvorwurf gegen die

CRASS zaubern, nur weil diese die Socialist

Workers Party (SWP; trotzkistisch; entspricht
in ihrer Grdfle als links Partei der hiesz'gen
DKP and entspricht in platter Antifa- und Ar—

beiterpolitt'k durchaus unseren Realsozialisten,
auch wem: man ihnen nicht vorwerfen kann,
sich an die SED anzulehnen). genauso ablehnt

wie die faschistische National Front (NF) oder

das British Movement. Abgelehnt wird der

Totalitarismus, das autoritare MiBbrauchen

der Menschen fiir oolitische Parteiziele; daB

sich diese Ziele natiirlich vollig voneinander

unterscheiden, ist auch den CRASS klar; aber

das Wissen dariiber setzen sie voraus und die

Inhalte sind nicht Gegenstand ihrer Ableh-

nung! Was also haben die CRASS anderes ge-

tan, als Parteiherrschaft egal welcher Féirbung
von ihren Konzerten (und ihrer Politik!) fern-

halten zu wollen? Deshalb sind die Texte und

das Verhalten von CRASS noch lange nicht

»apolitisch oder verwaschen, zwischen den

Lagern oder gar nationalrevolutionam (weil
sich Vinzwischen rumgesprochen hat, daB die

auch zwischen den Lagern stehen?). Die

CRASS hat, als Beispiel, Geld fiir das Anar-

chistische Zentrum in London gesammelt, hat

das Preismonopol der Plattenindustrie durch-

brochen, an den anarchistischen Blokaden bei

Comiso/Sizilien teilgenommen (vgl. Rivista A

1984) und — hat viele Punks zum Anarchismus

gebracht, viele Anarchisten zu Sympathisan—
ten der Punkbewegung gemacht und das zahlt

letztlich. DaB sich dariiber hinaus jeder selbst-

verantwortlich mit Anarchismus, anarchisti-

schem Verhalten auseinandersetzen muB und

ein CRASS-Sticker nicht geniigt, versteht sich

von selbst. Und um diesen Mythos kann es in

einer Kritik gehen; ein Verhalten, das nur

Zeichen benutzt, aber den Kopf auBen vor

léiBt, ist sicher kein Anarchismus. Schwarze

Lederklamotten allein fibrigens auch nicht.

Wir hoffen mit dieser Richtigstellung — die

manchen SF-Lesem, der/die weiB, wie lange
die Artikel fiber die NR zuriickliegen, iiberra-

schen dfirfte — diesen ganzen MiBinterpretat-
ionen endgiiltig den Boden zu entziehen. Das

»Hal30bjekt der A—Szene«, namens SF, exi-

stiert nicht, sorry! Tut uns aécht leid. . . .

[Der Beitrag wurde im November in leicht ab—
'

gewandelter Form dem >Exterminator< zur

Veroffentlichung zugeschickt! Bis zum Re-

daktionsschlufi des vorliegenden Heftes,
18.1.86, war uns keine Resonanz und kein

Abdruck zugegangen.]

ul
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btr. SF-19 »Kritisches zur Subkultum

»Subkultur, nein danke? oder doch?«

In Frankfurt warf man/frau dicser Tage Eier auf Alt-

Spontis. Im >>Schwarzen Fadcn<< flogen in der Nr.19

verbale Eier auf die Subkultur insgesamt. Keiner

blicb ungeschoren!
Recht hatten sie, die Autonomen in Frankfurt und

der sehwarze Geisteska’impfer im SF. [der das nun

setzt]. Es tut gut zu wissen, daB cs so viele aufmerk-

same, kritisehe Linke gibt, es gibt die Gcwahr, daB

die >>Kastration<< nicht allzuschnell vollzogen wird.

Eigentlieh war meine Absicht, als einer, der sich

ganz gcféihrlich an der Stelle authalt.(0kobankini),
wo man droht ins »System« abzurutschen, eben zur

heftig umstrittenen Okobankinitiative Stellung zu

nehmen. Es ware auf die einzelnen Punkte aus Wolf-

gang Haugs Krilik (Forderrichtlinien, Schufa, De-

zentralbankréite, Basisbezug, Bank der Bewegung,
Selbstverwaltung) einzugchen gewesen; einigcs
miifite bestatigt, andercs korrigiert werden. Zu allen

Punkten haben sich die versehiedensten Leute aus

dem Vcrcin (einc Okbbank gibts ja noeh nicht) Ge-
danken gcmacht und scitenweisc Papicr vollgc-
schrieben und jede/r die/der >>guten Willcns« ist,
kann z.B. bei mir Kopien von all den Schlauheiten
anfordern. (Neuerdings gibts sehon cin Buch dar-

An dieser Stelle jedenfalls will ich nicht naher auf
,,

die Problematik >>Okobank<< eingehen. Die Okob—
ank scheint mir nur die Grenzc eincr moglichcn >Al-
ternativen Okonomic<. Die Bank, cin Instrument
zur Erreiehung der Alternative.

_

>>Altcrnative<< verstehen wir hier als cine Form
von Gegenoffentlichkcit, in der es nicht darauf an-

kommt, Maeht im Staate zu crreichen, sondern in g"
der verhindert werden soll, Hierarchien, funktiona- :

le Anspl‘iehe der kapitalistisehen Warenwelt, Tren—

nung von Hand- und Kopfarbeit, Machtstrukturen
aller Art zu tradieren. Es geht uns vielmehr darum
alles zu cntlarvcn, was die Machtstrukturen festigt,
Verhaltnisse zu andem, die hier und jetzt zu veriin-
dern sind und veré‘tndert wcrden konnen. Wir wollen
nicht auf den Tag warten, an dem die Besitzverhéilt-
nise ge'aindcrt sind, aber unser Vcrhaltnis zum Besitz
nicht geéindert ist. Wir wollen keinc Theorie der Re-
volution entwcrfen, sondern die Revolution lebenu

(M. Foucault, 1974)
Gustav Landauer, den so viclc Anarchistcn nicht

mehr als einen der ihrigen betrachten, hat cine »Na-

turgesetzliehkeit<< besehriebcn, die niemand auBer
‘

Kraft setzen kann: Die Entwieklung vom Heute zum

Morgen, von Topos zu Utopia! Es ist der Kampf, die

Auseinandersetzung dcr Systeme, der/die dauert
und unabfinderlich ist. Und es ist nun mal cin Sy-
stem, ein alternatives, welches wir aueh heute wie-
der dem alten cntgegcnsetzcn. Wir sagen Gegcnkul—
tur. Wir konnten eine Sehlasse an »anderen« Werten
den gestrigen cntgegensetzen; nein, wir tun es aueh;
(siehe W. Haugs Artikel in SF-19; hier besonders
zum Punk).

Es ist mir zu einfach, die Alternativen oder Punks

zu verhohnen [hut der kritisierte Beitrag in Nr. 19

auch sicher nicht getan.’ d.s.] oder die Altspontis, die

Revoltierenden von gestcrn, mit Eiern zu bewerfen.
Es ist mir zu einfach den reinen Feminismus zu pre—

digen, den militantcn Kampf ffir den einzig wirksa-

men Kampf zu halten, dcnn ich bin jeder reinen Leh-

re (Dogma) miBtrauisch gegeniiber; aueh wenn es el-

ne rcine, die einzig wahre, anarchistisehe ware. Inso—

fern denkc ich, daB die Eierwerfer zwar Recht hat-

ten, auf die konkrete Situation bezogen (Gunter Sa-

re), aber daB sie nicht beriicksiehtigten den »Lauf

dcr Dingc«, den die Betroffenen z.B. Daniel Cohn-
Bendit hinter sich hatten. Diese waren friiher die

Motoren der Revolte und haben entsprechcnd dem

Altern und der Umsetzung der Erfahrung, ihren,

dem Topos nahen Standpunkt gefunden. Sie sind

dicht rangeriickt ans zu bckampfende System, sehr
ahnlich diesem und dennoch nicht unbedingt vcrem-

nahmt. Ja, Wolfgang, Du hast reeht, mit der Gefahr

der Vereinnahmung. Die lauert immer, je mehr wir

uns dem feindliehcn Lager n'aihcrn. Dennoeh haben

jenc, die so nahe der Systemgrcnze sind, emen un-

sehfitzbaren Wert fiir die Sachc derAnarehie. Solan-

ge namlich selbstverwaltete Betricbe,, Netzwerker
oder Okobanker im Sinne von Drehpunktpersonen
oder Institutionen wirken, haben sic EinfluB auf die

>>kompakte Mehrheit<<.

Zum Verstandnis von Drchpunktpersoncn/Insti-
tutionen und kompakter Mehrheit folgendes Schau-

bild von Rolf Sehwendter aus >Theorie der Subkul-

tur<, Syndikat:
Gesellschaftsaujbau

Bourgeoisie/Establishment

\
/

kom akte Mehrheit
\

/
p

\

/ \
\

progressive Subkulturen regressive Subkultur

(Die Drchpunktinstitution befindet sich jeweils auf
den Trennungslinien)

Establishment und kompakte Mehrheit bestim-
men das jeweilige Gesellschaftssystcm. Alle Teile

dcs Systems beeinflussen sich gegenscitig. Linke

oder rechte Subkulturen haben EinfluB auf die kom-

paktc Mehrheit und fiber diesc auf das Establish-

ment. Der umgekehrte EinfluB fiihrt zur sogenann-
ten Vercinnahmung. Das Wcsentliehste der Dreh-

punktinstitutionen oder -personen ist nun genau das

Auffangen und Verarbeitcn der EinfluBnahme und

die Weitergabe an die EinfluBbereiche. Es hangt
nun weitgehend von der Integritat der Person/Insti-
tution ab, ob dicse im Sinne der HERRSCHEN-
DEN (Topos) oder im Sinne der Revoltierenden

(Utopia) funktioniert. (Siehe bspw. die GRUNEN)
Es gibt nun abcr keine verbriefte Sieherhcit fiir die

Integritiit.

sDas Ziel des SF ist es, Diskussionsforum fiir

aktuelle Entwicklungen, Gegenwartsanalyse.
etc. zu werden . . .« Wir freuen uns mit dieser

Nummer 20 unset anffingliches Vorhaben

weitgehend eingeliist zu sehen und einen so

umfangreichen Diskussionsteil vorlegen zu

kénnen wie noch nie seit Beginn unserer Ar-

beil. Wit begriifien das neu erwaehte Interes-

se, unsere Zeitschrift zu b e n u t z e n aus-

driieklich und bitten nichts dagegen, wenn

‘

chen Raum in Anspruch nimmt!

dieser Teil in kiinftigen Nummem 'ein :‘ihnliy

So kann denn der Vorwurf/Eicrwurf bcrcehtigt
oder aueh unsinnig sein. Es gibt mit Siclierlicit Grii-

nc, Okobanker, Netzwerker, SV-Betriebe, die 0k

sind, die alles fiir die 'Realisicrung einer befreiten

Gesellschaft tun oder auch anderc, die korrumpicrl
sind oder werden. Die Kritik an dcr Subkultur, dcfl

Hinweis auf die mogliche Vereinnahmung halte ich

{fir gcrechtfcrtigt‘und wichtig, doeh sollte auch hier

nicht »das Kind mit dem Bade ausgescliiittct<< wer—

den und es ware besser Von >>einigen Alternativcn<<

zu reden, statt die Verallgcmeinerung zu gebrau’
Chen. (Vereinnahmte waren allerdings keine Alter-

nativcn mehr).
'

mAlrernativet bedeutet demnach fiir uns, sensible

Aufnahme und Erfahrimg all (lessen, was um um

herum passiert, kritische Reflexion der beste/zemlen

Verhc'iltnisse, Auflenwendung unseres Selbsts, olme

uns zu verlieren, um Unterdn‘lckung, Maclzt, Hierar-

chie etc. zu enllarven und anzuklagen, Infragestcl-
lung unsereres eigenen Verhaltens, offene Problem-
diskussion der eigenen Betroffenheit, Selbstorgamsa-
(ion, Kooperation, Spontaneitét, kreative Sclbstver—

wirklichung, kurz: die Einbeziehung unsercs Alltagx-
lebens in die Strutegie der langen Verdmlerung dcr

Verhiiltnisse oder der permanenten Zerbréckclng
.. dieses Systems, welt/res seine Risse und Brz'l'clie leSC"

hends schlechter verkleistern und zupappcn kann.
Sich der Reorganisation des Kapitalismus verwet—

gem. . .« (Marcuse, H. 1973)
'

Auch tier/die konsequenteste Anarchist/in kommf

um die herrschemle 0konomie nicht herum. DicSL’r

etwas entgegenzusetzen wiire eine Sac/re (Gcgcnélfo-
nomie). Hierbei kc'innte die OkObank das am welte-

sten dem herrschenden System angeniiherten Instru—
ment werden. Sie wc'ire zwar durch Lmd durch Institu-
tionen aber gebmucht deren Logik um den Kapimlzs-
mus zu )zerbro'kelm. Netzwerke, Direktkredihwf
mittlung, SV—Betn'ebe und Kommunen 51'an clwa Ill
der Reihenfolge nur graduell weniger institutionall-
siert. Dennoch haben alle gemeinsam, (la/3 sic Wider-

stand leisten. Welcher Widerstand nun der wirksmnc—
re ist, mit/3 analysiert oder abgewartet wcrtlcn. Emc

vage Einscha'tzung reicht dazu nicht.

Die andere Méglichkeit ist die des passiven Wider‘

stands mit all seinen Spielarten, wie LB. Einklauen,

dem Parasitentum, den Hippies, Punks, Bohcmc mid

viele mehr. Ich halte aus/1 dies fiir Widerslamlsfotnh
wenn sie eine politische Dimension haben um] melt!

nur aufihr eigenen Selbst bezogen sind.
‘

Irgendwann mull sich mm jecler Anarchist fi’ir emf?
ihm adiiquate Widerstandsform entrchcirlcn (1?er
Sinn um! Unsinn von Widerstand mil/3 wohl MIC/ft
mehr gesm'tten werden, oder?). Geht diese (llJL'f m

Richtung der ersten Gruppe von Wiclerstan(Isformeny
so gehért auch der »Gang durclz die Institutioncm (111‘

zu. Es bedeutet letztlich die Bejahung eines GegCIIS)“
stems, welches an die Stelle des Herrschemlcn gcselzl
werden soll: Kommunen und Sippen start Stall! um!

DOff: .Velbstverwaltete Betriebe stat! fremdbestimmlcs
Arbeilen, Okobank statt Deutsche Bank. Es bedmdf”
»Beginnen« und Umsetzen der Utopie vom Kop 1”

die Wirkliehkeil.

Es kann sich ja durchaus jeder fragen, ob diescr
oder jener Weg der »richtige« ist. [ch denkc, (lie Elll‘

schd‘tzung hat mit dem jeweiligen Erfahrungs— "”‘1

Emwicklungsstand der Einzelnen zu tun. Es mflg

.rein, (la/3 das Okobank-Konzept im Sinne £185 Armr-

chismus nicht das »Gelbe vom Ei« ist, (loch felt/ell
mir von Seiten der Kritiker auch nur die Anzpiclic’ll
V0" Alternativen, gar einer anarchistischen 0konO'
mie. In Nihilismus zu verfallen reicht mit nllcrzliiIgA‘
nicht aus, enlbehrt selbstverstfindlich der Perspeknvc-



Anarchisten haben auch heute gute Theorien im

Bereich der Philosophie, tler Ethnologie, Soziologie,
usw. enrwickelt, allein »Alternative Okonomie<< ist

cin Stiefla'nd und allerhc'ichstem Jahre naeh der aktu-

ellen Diskussion aufgegriffen. Der Hinweis auf die

Tausehbank niitzt wenig, wenn niehr die Méglichkeit
oder auch Unmdgliehkeit eines salche Projektes unter

heutigen Berlingungen der Teehnokratie in Arbeits-

gr“[1an unlersuch! wird:

»Doch auch das Produk! ties subkulturellen Einzel-

kapimlisten is! (lem Warencharakter unterworfen, bei

Strafe des sonstigen Umergangs seiner Produzenten. «

{ille Unentgeltlichkeitsprojekte sind im verschleierten

Aquivalenientausch oder in der Pleite gelandet
(Tauxe/zbank Proudhons, Diggershop, Free City).«
(Zur A0 Thesen van RolfSch wendter. )

Ein Versuch aus anarchistischer Sicht an die Alter-

native Okanomie heranzugehen, war m.E. die Son-

dernummer der Graswurzler »Altema!ive Okono-

mic«. Besonders gelungen is! dart die Gegenfiberstel—
("Hg zwcier so gegensiitzlicher Denker (and Tater?)

Wic Huber imd Bahro. Dem enthusiastischen Tech-

"ik, Okonomie mid 0kologie harmonsierenden Hu-

ber stelzt der Baghwanverklc'irte »Zuriick zur Natur«

Prediger Balm) enigegen. Aueh die »rechten« Anar-

chisten machen ja sci! einiger Zeil grofie theoretische

Anstrcngungen das Bodeneigenlum (»Zur Sache«;

Zube) wegzuzaubem. Allerdingsfehlt hier zur Reali-

sierung noch die Gemeimle (ler Glauhigen. Oder et-

Wax netter: cs fehl! die Basis, es fehlen die konkreten

Mcnsehen, die die Thearie zur Wirklichkeit werden

lessen. Die allerdings warden sie aber auch niemals

finden, (111 die traditionellen Anarchisten viel zu dag—
matiseh siml, keinerlei Kritik an sich heranlassen und

'loch viel weniger sole/1e in den eigenen Reihen aufar-
beitcn.

». . .wer versucht, den )Anarchismuy praktisch zu

realisieren, schcirert (ikonomisch in ridikiilen »Kala-

nien« oder politisch-mili!iiriseh in Revolutionen, die

keines wags zufdilig entweder mit (lem Sieg der konter—

rcvolutioniiren Gegcngcwalt Oder mit der Etablierung

eincs neuen polilixchen Maehrsyslems endigten.«

(leeorie (lcr Subkultur, Schwemiier; hier Zita! van

Kreuzer, S. 160)

Und genau an diesem Punkt, niimlich der Gefahr

dcs Absinkcns in ridikiile Kolonien, kommcn wir

nicht vorbei, es muB von denen, die ernsthaft an ci-

ner Anderung der Gcsellschaft intercssiert sind un-

tcrsucht werdcn, ob dicser Vorwurf berechtigt ist

und wenn ja, was ist zu tun zur chrwindung dicscs

Makels? Ich denke, cs is! nicht damit getan, wic die

Stimcr und Mackay-Anhéinger es praktizicrcn, diese

Kritik als typisch marxistische Argumentation abzu—

tun. cindcutig zeigen doch heutigc anarchistisch be-

cinfluBte Bewcgungen immcr wiedcr geradc dicse

vorgcworfenen Tenderlz: viele Kommuncn- endcn

bcziiglich ihrer geselischaftsveréindcmcndcn Kraft

in der Bedeutungslosigkcit odcr in dcr Vcreinze-

lung, was dem crsten gleichkommt. Sic vcrwenden

oft mehr Kraft fiir die Bekfimpfung der Genosscn,

als ihnen dcr Kapmfgegen den/die Untcrdriickcr zu-

licBe.

In cincr nichtkapitalistischen und hcrrschaftsfrci—

cn Gcscllschaft brauchen wir fiber dic Okonomic

nicht mchr redcn, die »Aufhcbung dcr Okonomie<<

ist sclbstvcrstfindlich; in dcr jctzigcn kapitalistisch/
tcchnokratischen Gescllschaft brauchcn wir drin-

gendcr dcnn jc cine >>Alternativc Okonomiw, mei—

nctwcgcn auch cntsprechcnd den Strémungen, drci

unlcrschicdlich besetzte AO’n: cinc sozialdcmokra-

tisch/christlich/spiritualistische, cine orthodox-kom-

munistischc und einc autonom bcsctzc. Einc das

»Riidcrwcrk dcr kapitalistischcn Gcscllschaft

schmicrcndc<< AC) braucht uns nicht zu intcrcssic-

rcn. Anarchisten konntcn sich der drittcn Art zu!

wcndcn um sich die materiellc Basis ffir ihre Aktio-

ncn zu schaffen.

Gerhard Kern, Do'rrwiese 4, 5552 Morbaeh-Mer-

scheid

Literatur: Theorie der Subkultur, Rolf Schwendter

(Syndikat, Frankfurt)
Alternative 0k0n0mie, 1, 2, 3 (AG SPAK, Miln—

chen)
‘

Graswurzel Sondemummer )Altemative Okonamim

P. J. Proudhon

Die Volksbank

1849 initiierte der franzosiche

Philosoph und Wirtschaftstheore-

tiker Pierre Joseph Proudhon die

erste Bank, die alternativen Richt-

linien verpflichtet war. Proudhons

Absicht war, dem derzeit immer

noch herrschenden kapitalistischen
Wirtschaftssystem ein Model] ent-

gegenzustellen, welchem ein neuer

Ansatz im Wirtschafts- und Geld—

recht zugrunde lag. Ffir ihn be-

griindet sich die Macht des dama-

ligen/derzeitigen Gesellschaftssy—
stems mit seinen negativen Aus-

Wirkungen auf ungeziihlte Menschen

dutch die Geldschopfung der Ban—

ken, durch ihre Zinsen und ihre

Sparer. Pierre Joseph Prou'dhon

versuchte in den Statuten und in

der Praxis seiner ,,Volksbank” die

Folgen des Wm Papier-

geldsystems amen. Die

‘Volksbenk mike ihn Spesen be-

kommen, abet keine’ Gewinne ma-

ehen. Die Mfichtigen seiner Zeit

reagierten prompt-,- nach zwei Mona-

ten eines erfolgversprechenden Be-

ginns, wurde die Bank aufgeléist.
Alie Einzahlungen mufiten zu-

. riickgezahlt warden. Das kleine' Buch

karm eine wichtige Anregung aus

der Geschichte der Alternativfiko-

nomie fiir die heutige Diskussion

sein.
Pierre Joseph Pteudhon: Die Volks-

bank. Monte Verita, Wien, 1985, 28

Seiten, 3,50 DM, ISBN 3-90043-11-5



btr. SF-19 »Uracher Kommune«

l
I

‘

»Erich Mfihsam sehrieh doch fiber Uraeh - find: was

,aus der Kommune gegen Ende der Weimarer Repu-‘

blik wurde«

»Strcifst du froh durch Feld und Flur, aeh

l und du geratst dabei naeh Uraeh,
l deutscher Diehtcr linker Richtung —

l Sieh, schon paekt man deine Diehtung,
l auch du selbst wirst eingesteekt. . .«

l

Als Erich Mfihsam diese Verse sehrieb saB Johan-
? nes R. Beeher (Mfihsam: »War wohl je ein Dichter
‘
frecher, als der Diehter J. R. Beeher<<) wegen »Iitera-

. rischen Hochverrats in fortgcsetzter Handlung<< im
.‘Uraeher Amtsgeriehtsgeffingnis. Am 20. August

l 1925 ffihrtcn drei Landjéiger — die Hand an der Pisto—

l'lentasche
— den Dichter dureh das Stiidtehen, das

. Beeher zum Inbegriff von »Hcimat« geworden war,
dem er »die besten Verse sehenken« mochte. AnlaB:

; Beeh'ers neuester Gedichtband: »Der Leichnam auf

;dem Thron oder Schlagt dcm Krieg den Schadel
ein«. FfinfTage spiiterwurde Becher aufgrund vehe—

5menter offentlicher Proteste wieder freigelassen.
Diese und weitere Aktionen in den folgenden Jah-

.
ren waren Auftakt zu einer Hatz gegen die Litera-

! tenkolonie im SeeburgerTal. (. . .)
Zurfiek zum Anfang vom Ende. Bereits am 22.

Miirz, also noch vor Beehers Verhaftung, war Karl

Raichle, der Grfinder der roten Literatenkolonie am

Grfincn Weg, wenigc Tage vor der Stuttgarter Auf—
‘
ffihrung seincs Agitpropstfiekes »Das Tor des

l Ostens<<, wegcn desselben Delikts verhaftct und erst

‘

zwei Monate spater gegen Kaution auf freicn FuB ge-

| setzt Worden. Gefahrlieh wirke dieses proletarischc
1 Bfihnenstfick auf die »aufgepeitschte, irregcleitete
Jugend<<, so hatte das Uracher Oberamt das Innen-
ministerium alarmiert. »Nieht Hitler und nieht Lu-
dendorff sind das Hindcrnis<<, lieB Raichle seinen

Protagonisten, den KPD-Genossen Brand, »stark
I erregt<< ausrufen: »Das alles ist nur die Begleiter-

scheinung der vcrratencn Revolution, ist nur der

Rumpf der Reaktion. Die Sozialdemokratie ist das

Haupt. Die Sozialdemokratie ist der Feind.<<

Die ersten KZ-Héiftlinge
’

Hausdurehsuehungen in >>Kleinmoskau<< waren

damals an der Tagesordnung. 1m »Hausle«, das dcr

Genossenschaftslheoretiker Dr. Karl Bittel und sei-

ne Frau Mia bewohntcn, wurden Sehriftstfieke wie
»Praktische Riehtlinicn zum Sehulkampf« besehla-

gnahmt. »Die Wohnung des Raichle«, so das Lan-

deskriminalpolizeiamt, »dient — von dcr Kommuni—

stin Frau Dr. Bittel geleitet — als illcgales Bfiro ffir

die kommunistische Kinderbewegung, Jung-Sparta—
kusbund<<. Bei der letzten freien Gcmeindcratswahl

in Uraeh 1931 erzielte die KPD die moisten Stim-

men; von acht zu vergebenden Sitzen erhielt sic drci.

Nach der Machtfibergabe an die Nazis war es end-

gfiltig aus mit der Uracher Kolonic. Am 22‘ Marz
1933 kamen die ersten »unliebsamen Personen« 1n

Haft, zumeist ins KZ Heuberg, darunter im Laufe

dcs Jahrcs allein 22 aus Urach, auch Karl Bittel; im

April folgte das Verbot dcr KPD und SPD naheste-

hender Vereine und Organisationcn samt Beschla-

gnahme des Vermégens. Im Juli'und August 1933

wurden rund tausend Bfichcr und Schriften beim Ar-

beiter-Lcseverein Urach und bei kommunistischen

Funktionfiren besehlagnahmt.
.

Diese umfangreiche Bibliothck enthxelt neben

klassiseher Literatur von Morike, Keller, Raabe und

Hauff auch Werke von Diehtern, die zeitweilig in

Uraeh anséssig waren und deren Bficher am 10. Mai

1933 von den Nazis verbrannt wurden, wie Mfihsams

»Judas«, Bechcrs »Hungrige Stadt«, »Grauc Kolon-

nen« und »Der GroBe Plan<<.

Leserbriefe

. Deutseher Ordnungssinn
’

Am 25.8. hatten zwei Landjéiger auf Weisung des

Stationskommandos »in den Hausehen des Dr. ‘Bit-
tel (am grfinen Weg)« nach Iinkem Schriftgut ge-
sucht: »Auf dem Dachraum des kleincren Hau-
sehens befand sich cine zicmlich groBc Kiste, in wel-
cher nebst alten Manuskripten, Bricfcn, Zeitungen,
einc gréBere Anzahl kommunistischer und marxisti-
scher Brosehfiren und Bfieher sich befanden. Letzte-
rc wurden beschlagnahmt. . . . Ein Posten alter,
kommunistiseher Zeitungen, Flugbliitter und ande-
rem wurde an on und Stelle verbrannt. Etwas fiber
100 Broschfiren und Serienhefte wie: Kommunisti-
sche Internationale, Russisehe Korrespondenz, Der

Kampf, Spartakusbriefe, . . . und andercs mehr, im
Gewicht von fiber 1/2 Zentner wurden naeh dem
Oberamt verbracht<<, so heiBt es im Polizeiproto—
koll. Und weitcr im Beamtentenor: »Durch die Be-

forderung der Druckschriften nach dem, Oberamt
sind 50 Pfennig Kosten entstanden.<<

P.S. von1985 (. . .)DerAntrag, in Urach eine>>Bi~
bliothek der verbrannten Bfieher<< einzurichten so-

wie eine Dokumentation samt Ausstellung fiber die
Literatenkolonie und deren Ende 1933 zu fordern,
wurde im Gemeinderat Anfang ’85 mit groBer Mehr-
heit abgelehnt.

GL'Znter Randecker, Bad Urach

btr.: »Die Denunziafion des Anarchismus 24mal in
der Sekunde«, SF-19

Weitere Nolizen fiber den Film »Liebe und Anar-

chie«

Im »Sehwarzen Faden<< Nr. 19 war eine ausffihrliehe

Kritik zu dcm Film »Liebe und Anarchie<< von Jfirg
Auberg zu lesen.

Ieh habe mieh damals ziemlieh darfiber aufgercgt
wie ideologisch-glalt argumentiert wird, trotz eini—

gcr einleuehtendcr Argumente und praziser Analy-
se. Kaumjemand, den ich kennc brach bei dem Film
in wahre Begcisterungsstfirme aus. Wie sagt Frau/

Mann? Na ja, war ganz nett.

Gerade deshalb erseheint cs mir wichtig niiher auf
die »Denunziation des Anarchismus 24mal in der Se-
kunde« einzugehen. Die Veréistelung der Kritik, der

Rfickgriff auf andere Filme, in denen Anarchisten/
Anarchismus thematisiert (denunziert) werden oder
aueh dcr kurze Exkurs zum italienisehen Anarchis-

mus, ist ein Bcispiel ffir Filmkritik, die auch inhall-
lieh in die Tiefe will. Sic bleibt nicht am spiegelndcn
Scheinbild stehen.

Doch die Geradlinigkeit dieser Verknfipfung, die

Ausgrenzung der fiberhohten Spielwcise als inflatio-
n‘ares kfinstlerisches Mittel (italienisehe Exotik), die

irrigc Annahme dcr Film sei ohne erkennbare Brfi-
ehc — Verhz'iltnis Von Wirkliehkeit und Fiktion —

ge-
>
arbeilet, liegt mir sehwer im Magen.

Natfirlich findet eine Denunziation des Anarchis—
mus statt — ich weiB, die Figur des Bilderbueh—Anar~
chisten w'are uns allen lieber, oder?

Das ist eine anderc Variante der Dcnunziation des
Anarchismus: Der strahlende Held, der alle Faden
in seiner Hand halt, kein liieherlicher Hampelmann,
einem, dem das Attental gclingt im vollen BewuBt-
sein seiner politisehen Aufgabe — den die Liebcsge-
schiehte mit dem >Flittehen< einen feuehten Kehrieht
interessiert, weil sie unpolitisch ist. Ein Mythos-
Mann, wie er in dem Malatesta-Zitat am Ende des
Films zum Ausdruek kommt, fibrigens der gleiehe
Ursprung der in dem A. Berkmann-Zitat am Ende

,dcr Kritik angedeutet wird.

Doch was erfahren wir fiber die Filmemaeherin?
Sie ist der Kumpanei mit Fellini verdiiehtig, dessen

langi‘ahrige Regiemitarbeiterin sic war. Dieser aber
hat mit dem »faschistoidcn Film Orehesterprobe«
seine wahrc Identitat zu erkennen gegebcn. Also is!
auch von Lina Wertmfiller niehts anderes Zu erwar-
ten. Einmal gut umgerfihrt, Deckel draufund fertig
sind die verteufclt gut funktionierendcn Mechanis-
men, die Gut und Bose unterseheiden, um schwarz-
weiB und linientreu zu denken. Das ist mieseste
Ideologieproduktion! Sozialistiseher Realismus, ick
hor dir trapsen!

Nebenbei bemerkt hat Fellini eine ganze Reihe
hervorragendcr Filme gedreht, auch wenn seine
einst kritischere Siehtweise inzwischen ein wenig ge-
trfibt zu sein seheint.

Selbst beim schlechtest unterstellten Willen ist

doch kaum dem Film anzulasten, daB seine Verein-

nahmung durch die bfirgerliehe Kritik heutc stattfin-

dct naeh Jahren in denen er nieht gezcigt worden ist

(werden durftc). Immerhin wurde die Produktion

1973 gemaeht.

\

Genauso weit hergeholt ist die Behauptung, der
Film kommt erst jetzt in die Kinos, da dic Filmkritik

sich vor 10 Jahren ein Bejubeln von »Liebe und An-

archie« auf Grund des »Umlriebs anarchistisellcr

Banden«, sprieh Terrorismus-Hyslcric nieht leisten
konnte. Bisher ist in diesem Land noehjede kritisehe

Kunst ffir herrschende Zweckc miBbraueht (vcrwer-

tel) worden‘ Ein Teil der Ohnmacht kfinstlerischer

Arbeit liegt darin.
.

Dieser Film war mit Sieherheit keine subversive

Bedrohung. Aber er hat eine 55thetisehc Ebene er—

reicht, die von hoher Qualitat ist im Vcrhiiltnls an
den fibliehen Massenproduktioncn, auch den Polit-

Filmen. In dcm Sinn ist er ein »Kunstfilm«, \vie allc

Wertmfiller Filme, die bisher hier in die Kinos ka-

men.

Ob die »italienisehe Exotik« inflationar cingesetzt
oder ausgebeutet worden ist, will ich dahingestellt
sein lassen. Tatsache aber ist, daB die Filmemaehe-

rin das Mittel der Komik benutzt, um die Figuren er-

kennbar zu fiberzeiehnen. Ihr gelingt damit die Hal—

tung der Menschen (bis zur Typisierung) transparent
zu machcn. Deutlich sichtbar an der Figur des Fa-

sehisten Spatoletti, die in der fiberhoht gesplelten
Form cine faschistisch—patriarchale Haltung zum

Ausdruek bringt. Sie ist [acherlieh und brutal, ge—

fiihrlich und fiberheblich, damit durchschaubar und

jederzeit ablchnbar.
.

Aueh komisch, aber anders — widcrsprfiehlrcher
angelegt — sind die fibrigen Figuren im Film, Es ent-

stehen durchaus Assoziationen zu sozialen Zusam—

menhangen, ffir Momente reale Sehnsfiehte und

Utopien. Sie bewegen sich auf dieser fiberholitcn
Ebene zwischen Wirkliehkeit und Fiktion. Dabcx

wird »romantisiert« (Prostituicrtc, Fleisehbescliall
usw.) aber aueh Klischces zerstort. Yielfiiltlgc
Kunstfiguren werden vorgcffihrt, die in threr Ric:-
duktion auf typische Merkmale cine lebendigc

W 1-

dersprfichlichkeit an den Tag legcn. Natfirlieh ver‘
kfirzt, aber nicht stiindig funktionalisiert im Sinnc Cl-

ner Fremdbestimmung. Diese fiberzcichnctcn Situa—

tionen werden an versehiedenen Stellen gebrochen.
Der Film beginnt mit dem Versuch realistiseher Bil-

der des von Carabinieri ermordeten Anarchisten Zu

zeigen. Er cndet mit real nachvollziehbaren Szenen

eines Mordes in damals wie hcute existierenden Fol-
terkammcrn. Fast cin Rahmen, in den die Geschlelt-
te eingebettet ist. Der Rest erzahlt die jederzeit imit—
sierbare Entwieklung cines Menschen, dessen film!-

seher Ausgangspunkt, die Ermordung dcs Freundcfi
am Anfang,-Betroffenhcit ausgelost hat. Der wel—
leieht wiehtigste Grund, um Widerstand Zu entwrk-
keln und niehl den subtilen Meehanismcn der An-

passung zu verfallen.

Dieser ProzeB wird im Film nicht mehr politiscll
Vermittelt. An diesem Punkt konme cine \veitcrc

Kritik ansetzen.

Herby Sachs, Leverkusen;



*LESERBRIEFE
\—.____ Vi. 1

ML: »Raus aus der Nato?«, SF—l9

Eucr Fragezeichcn hinter dcm Artikel hattet ihr

Cueh aueh sparen kijnnen. Fast so wic den ganzen

Artikel! Ich hab selbst bcim dritten Mal durehlescn

meht durchgcbliekt, was ihr damit eigentlich wolltet.

Der Artikel enthiilt zwar einigc Punkte, die dicse

Kritik — und noch mehr — verdienen, doch bleibt das

Qanze fiir mieh zu diffus, zu versehwommen, wen

1hr fiberhaupt meint, und aufwelche politisehe Stro.

mung ihr euch gerade bezieht.

Ansonsten, (lie Friedensbcwegung hates nie gege-
an. Es gab die Kampagne gegen die Mittelstreeken-

rakcnten, die in der Tradition des >Kampf gegen

Atomtod< stcht. Die Bewegung war aufihrem klein-

sten nenner bestenfalls atompazifistiseh.
Hier druntcr fallen die verschiedensten politi-

Schen und \veltansehaulichen Stromungcn, die nicht

so einfach als (lie Fricdensbcwegung abzutun sind.

Klar sind aueh die Hintergriinde der NATO, als

>>Weltbulle<< der kapitalistisehen Weltordnung. Die

NATO-Fans in der BRD wissen wohl, daB die BRD

llll’C Stellung als eine der fiihrenden nationen auf

dcm Weltmarkt nur zu den bedingungen dcr >pax

Ilmericanm halten und/odcr ausbauen kann.

Die Forderung naeh einem Austritt aus der NA-

TO muB sich natiirlich im Rahmen gesamtgesell-
schaftlieher und globa146konomischer Konzepte be-

WCgen. Hicr kann bestenfalls die Kritik an sozialen

Bewcgungen allgemein greifen, daB dicse zu eindi-

Incusional, linear ausgeriehtet sind. Die Komplexi-

til} gesellsehaftlichcr >>Realitiit<< und Veriinderungen
Wird oft auBer Acht gelassen und zu stur an eincm

Thoma (hier: »Frieden«) rumgebastelt. Die undiffe-

rcnzicrtc Verwendung des begriffs der Friedensbe-

Hiegung wcist aueh auf ein Dilemma unter uns hin,
meht zwisehen sozialen und sozialrevolutionaren

Bewagungen unterseheidcn zu konnen. 0ft wird in

Cine sich formierende soziale Bcwegung revolutio-

niircs Pathos hincinintcrpretiert (oder verbalisiert —

etwa in der Parole dcs »Vom Protest zum Wider-

Stand<<!), der schliehtweg an den gegebenen Maeht-

Verhiiltnissen vorbei gedaeht ist. Die Frage der NA-

TO-Mitgliedsehaft und der Stellung der BRD als

{.2 in diesem >Kricgsfiihrungs<biindnis wird in der

Friedensbewcgung durehaus kontrovcrs aufgefaBt,
Jedoch zu wenig diskutiert.

Mich verwundert auch daB nur die >3Bedenkcn<<
—

es ist wohl mehr wahltaktisehes Verhalten — dcs »ge-

Werksehaftlich orientiertem Spcktrums in der Frie-

dflCnSbcwegung gcgcn cinen NATO-Austritt ange-

[uhrt werden. Der autonome, antimilitaristisehe

Flugel hat schon 1982 versueht, Anti-NATO—Inhalte

ruberzubringen und im BAF (Bundeskonfcrenz au-

‘Onomer Fricdensgruppen, heute BUF) autonome

Gruppm zu koordinieren. Die Gruppcn des BUF

Unlerstrichen in konkreten Aktioncn und Demos

(“3- in bremcrhaven 1983, im Raum Hildeshcim
und Fulda 1984, bei den Aktionen gegen die NATO-

Hcr'bstmanévcr, Weltwirlschaftsgipfcl 1985) ihre

P051110n. Das BUF bereitet demzufolge ffir 1986 ei-

nen'KongreB fiber/gegen die NATO vor (5011 im

April stattfinden).
Yielleicht wiirc es ganz sinnvoll, dieses Phiinomen

Friedensbcwegung mal aus anarchistiseher Sicht zu

analysiercn, zu kritisiercn und diskutiercn, SOWOhl

konkrete Ansatzpunkte antimilitaristiseher Arbcit

(Theoric und Praxis) zu entwickeln. Dies konnte

auch im Rahmen dieses Kongresses gcsehehcn.
Rainer Tegt, Bielefeld

A'lln. (I. Rcrl.: Wir nehmcn das Verslc’indnisproblem
3111' unsere Kappc. Der Beitrag war falseh abgesetzt
““d deshalb fiir viele schwcr verstandlich. Es han-

deh Sich weniger um cinen Artikcl als um ein Doku-

anl aus >griinen und friedensbewegtem Reihen.

A's Dokumcnt spricht es in seiner Besehwiehti-

\gungshaltung fiir sieh; nur konnte kaum deutlieh

VCran, wo der Dokumcnt-Text beginnl, der SF-

§.°mmcntar aufhort. Also: SF-Kommentar findet

“Ch nur in der LSpalte auf S. 11 und in den kursiv

gestc“ten Zwisehenbemerkungen im Dokument-

g?“- Der >von Tcilen dcr Griinen bzw. gewerk-

‘Cfflmich orientierten Friedensgruppem stammen-

312T”? beginnl in der2. Spaltc, s. 11 bis 5. 13. Wer

‘“
ganzlich irritiert war, sollte sich die Miihe ma-

le”, den Beitrag noehmal zu lesen. Sorry!
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btr. SF—»Nostalgienummer«, Editorial

Euren Angriff gegenfiber dcm >>Landanarehistcn<<,
er suche fiber GroBstadte >>selbstbewcihréiuchcrn~

dc« Mythosideologie, bloB weil er aus ruhigerer
Umwelt sieh die Stadtscene beschnuppert, ist absur-

de Deutungspsyehologie! Das habt ihr Mitte—Seite-B

in eurer >>Nostalgienummer<< gebraeht. Ihr wiBt wic

schwcr >>autonomer<< Zusammenhalt entsteht und

welche Sehwierigkeiten Zu geschlossenen Kommu-

nikationssystemen zwischen uns anwachsen. Der

Landanarehist denkt nicht nur im MaBstab hinter-

wiildlerischer Mythossuchc! Er versueht wie ihr, wie

die Griinen, auf analytisehcm Wege das Reeht auf

Freiheit der Entfaltung und des Mcinungsaufbaues,
sowic das Reeht auf Gleiehheit mitzuerkampfen! Ich

als Provinzler behaupte, daB das Meinungsbild, dcr

Propaganda fiber die Militanz einer Meinungsgrup-

pe, einc Spicgelverkehrung ihrer Grundslruktur ist

und die Militanz anarchistiseh-autonomer Gruppen,
so von unserem Zensur-System fiber die Medien hin-

terhaltig aufgeputseht und zerstiiekelt werden. Die

Medien legen iiber uns den Grausehleier der Krimi-

nalitéit. Dementsprechend ist der Anarchismus, also

unser Kommunikationssystem, zerrisscn, wic aber

aueh dic Demokratie mit ihrem Freiheitstraum. Ich

als Provinzlcr behaupte aueh, daB der, in curcn Au-

gen provinzlerische >>Landanarehist<< der 10.0000r

Stadt, die moderne Politgcstaltung analytiseh in evo-

lutionarcm BewuBtseinszustande pragt, und darum

stark zu revolutionaren Spannungen, im Kampf um

die sozialistisehe Gcrcehtigkeit der liberalen Mei-

nungsentfaltung beitragt. Vielleieht vcrweehselt ihr

uns mit nicht-ffihlcndcn, nieht—dcnkendcn Bauern

auf Marchcnsuehe. AuBerdcm kommt der Landan-

archist meist zwecks aktueller Informationssuchc in

die Stadt. Es ist auBerst schwcr auf dem Land aktucl-

lc autonome Information zu bekommen, so solltet

ihr nicht schimpfcn, sondcrn uns lieber versuehen

einzuspannen, zwecks aktueller Bildung. So habt ihr

aber wohl doeh mehr Material fiber bundesweit-ver—

streute Aktioncn dcr modernen anarchistisehen Wi-

dcrstandsbewegungl
Eine 50.000cr Stadt, wic Kiel, hab ich von dcr Be-

sichtigung noch nicht fiberschrittcn, alles nur Durch-

fahrten gewesen, trotzdcm méeht ich als Anarchist

nicht nur in diesen Brcitengraden hcrumlaufen, son-

dcrn auch autonom in Aktion treten kennen. In un-

serer Zersplitterungsbewcgung solltcn wir uns doch

nicht gegcnseitig als Mythossuchende bezeiehnen,

sondcrn versuehen die analytiseh moderne Anarchie

der Menschliehkeit aueh rauszutragen.
Ein Landanarchist, dcr die Zerstérung autonomer

Zusammenhalte miterlebt. Hamburg-Hafenstrafle-

Raumungsangriffc, die der Verbindung zur Federa-

tion im Raum RD—HH~FL todlich sehaden konnen.

So’n Arger!
T. G., Autonome Gruppe Rendsburg
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Ein Pliidoyer fiir Wladimir Fjodor!

Ich war ctwas enttauscht, daB Ihr meinen Beitrag
nicht abgedruckt habt, fand es aber gut, daB Ihr im

Editorial die Gn‘jnde dafiir angcgeben habt. Dazu

‘folgende Anmerkungen:
Prinzipiell sprieht wohl niehts dagegen, daB man

fiir Sachen, die man fiir riehtig halt, die man propa-

giert und die man viellcieht sogar versucht zu lcben,
auch mit seinem Namen einsteht. Aber ich denke es

gibt Von dieser Regel aueh Ausnahmen.

Einen Grund nennt Ihr selber in der Ausgabe Nr.

13 des SF. Ab Seite 47 beriehtct Ihr niimlieh fiber

Ausbildungsverbote fiir Anarchisten und 1hr teilt

mit, daB schon alleine auf Grund von Artikeln im SF

Eueh diesc Naehtcile cntstanden sind. DaB zu allen

Zeiten von allcn moglichen Menschcn und natiirlieh

erst reeht von Anarchisten Pseudonyme und Kryp-

tonyme benutzt wurden, braueht nicht weiter belegt
zu werden. Uber den beriihmtesten Fall habt Ihr

auch schon bcriehtet und zwar in der Nr. 4, wo auf

mehrercn Seiten die Personlichkcit B. Traven vorgc—

stellt wird. Er ist wohl das beste Bcispiel daffir, daB

dic Identitéit nichts, bzw. nicht viel, zéihlt, dafiir abcr

dcr Inhalt umso wichtiger ist.

Ich denke Ihr solltet es akzeptieren, wenn ein Au-

tor in einer bestimmten Situation oder wahrend ei-

nes Zcitabsehnittes nicht mit seinem Namen zeieh-

net. Ich finde es gibt schon genug Martyrcr, es fehlt

aber an Mazenen! Ansonsten moehte ich Euch fur

Eure (!) Zeitung ein groBes Lob aussprechen (Mer-
ci, SF)! Sie ist schr ansprcehend aufgemaeht. Es han-

delt sich auf den Seiten nicht um reine Buehstaben-

wiisten sondcrn in der Regel wird aueh asthetischen

Anspn'iehen entsprochen. Dabei gefallt mir beson-

ders, daB haufig Fotographien verwendct werden.

Die Zeitsehrift hat sich im Laufe der Zeit auch posi-
tiv verandert, was sieh besondcrs in der viel ange-

nehmer zu lesendcn Sehrift ausdriickt.

Inhaltlich haben die Artikel mcist ein erstaunli—

ehes Niveau. Fiir mcinen Gesehmack konnten aber

haufiger ktirzere Artikel dazwischen sein, so in der

Art von Reportagen. Also als Erganzung zu langen
abstrakten fiir mieh manehmal wcnig interessantcn

Artikeln. Vielleicht konntct Ihr den Gcbrauehswert

dadurch erhohen, daB Ihr mehrere kurzc Buchbe-

spreehungen zufiigt und auf Artikcl verweist, die zu

ahnlichen Themen sehon ersehienen sind.

Zur Kulturnummer (Nr. 18) fallt mir z.B. ein: Unter

dem Pflaster liegt der Strand Nr.7, >>Kunstspcktakel,
Anarchismus und politische Kunst heute: Fragen an

Gcrd Arntz<< und Schwarze Protokolle Nr.6, »Die

surrealistisehe Revolution, das Leben findern. Die

Welt verandern. Wieso eigentlieh Surrealismus? Ein

bemerkenswerter Vorlaufer der antiautoritaren‘ Be-

wegung: DADA.« .

v

Wladimir Fjodor, Hamburg
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* Beginnen
— Alternativprojektc aus dcr Region fir »Suche alte RADIKAL Nr.O—98;SF Nr. 0,1,2,5;

Hunsrfick-Nahc-Mosel-Eifcl stellen sich vor. Bro- N. Kutzelmann, Vordermerstr.45, 2800 Bremen,

schiirc, 2.-DM in Bricfmarken, Bczug: LiD, Dorr- Tcl.: 0421/4989993.

wicsc 4, 5552 Morbach-Mcrschcid ,

it In dcr Zeitung RadiAktiv findcn sich aktucllc

Nachrichtcn und in cincr spcziellen Sondemummer
:2:

ausffihrlichcs, zum Widerstand gegen die WAA]
"

Wackersdorf und zu den Polizeiiibergriffen in Haid
'

hausen. Exemplarc der Zeitung, in dcrcn Redaktion}

aueh Libertare mitarbeiten, konnen gcgcn 20.-DM

(5 Ausgabcn) bestellt werden: NIGA, c/o Anit

Aschenbrcnncr, KcBlerplatz 15, 8500 Ni‘xrnberg 20.;

1k DieSondemummer nArbeitx des SF is! crschic—
_

"

ncn! Herausgcben von der Berliner Gruppe LAVA
,

v

‘

..

enthiilt sic Bcitrfigc zum Verfall der ARBEIT auf—
V

“

grund neucr Technologien, zur Massenarbcilslosig—
’

kcit, zur Arbeitsmoral, zum Recht auf Frcizeit, zu

den Thesen Alvin Tofflers (vgl. SF 17 und l9) zu

moglichcn Strategien.
Bczug: SF-Rcd., PF, 7031 Grafenau-l

* Die Zfirichcr Gruppe XENIX hat die vom C.I-

.R.A 1984 in Vencdig vorgclcgtc Broschiire »Ge-

schichte und Geographic des Anarchismus<< ins

Dcutsche fibersctzl, zudcm mil kurzcr Einleitung
und Literaturlistc vcrsehcn. Erhéiltlich fiber:

XENIX, PF 664, CPI-8026 Zurich odcr C.I.R.A.,
Case postalc 51,‘CH-1211 Gcncvc-13, 10,-SFr

Die Ausstcllung >>Geschiehtc und Geographic des

Anarchismus« in Form von 75 Kartontafcln

(70X 100cm) kann cbcnso ab jelzt auf dcutsch ausgc-
' lichen werden. Information und Kostcn bci C.I-

.R.A.

*Wegcn >>Beschirnpfung von Bekenntnissen<< (§166
SIGB) liattcn sich Anfang Dezcmbcr Mnarbcncr

dcs miinsterschen >>Stadtblatts<< vor Gericln zu vcr—

antwortcn. In dcr Bcrufungsvcrhandlung Vor dcm
Landgericht

—- die crstc Instanz vor dem Amtsgcncht
hallc mit ciner Vcrurtcilung gcendcl

— wurdcn Tho‘
mas Gesterkamp, Autor cines beanstandetcn Arti—

kcls, und Hucky Herzig, presscrcchtlich Veranl-
'*

.wortlichcr, vom Vorwurf dcr >>Gottcsl2istcrung<< Irel-

gcsprochen. Das vor dem Amtsgericht noch als >>BC-

schimpfung<< verstandenc Wort >>Fctischu als Syn‘

onym fiir das Symbol des Krcuzcs wurdc vom Land:
gericht allenfalls als Belcidigung ausgclegt: Es §Cl
zwar moglichcrwcisc abschatzig gcmcint, (11ch JC' ”MW“

h kcincsfalls dazu, den offcntlichcn Fricdcn 2U

torcn.

chigcr Gliick hattc unscr FLI-Genosse l-lolgcr
‘

Jcnrich in cinem zwcitcn ProzeB vor dem Amtsgc—

icht. Dagmar von Kalhcn als presserechtlich Ver—

ntworlliche wurdc zwar freigcsprochen, doch'Hol-
er, (beidc in nebenstchcndcm Photo abgcblldct)

V

ls Autor cines weiteren beanstandctcn Arlikcls, le

50.-DM Gcldstrafe verurtcilt. Zwar ficl die Ankla-

cschrifl dcr Staatsanwaltsehaft fast vollig in siclizu-
I

sammcn, doch cin Wort wurde dcm Autor sehlch-
ich zum Vcrhiingnis. Der Hciligc Mann SCI mam-

mclndcrwcisc<< mit cinem Schaf besehéfligt .—
50 ha!-

‘

tc Holgcr das Titclbild der Frankfurter Satire-.2011-
chrifl TITANIC vom November 1980 in_ elgcnc

Wortc gckleidct. Die Zeichnung, so das Gencht.
SC

>cinc grobe, geradczu vcrrohcndc Veréichtllchmfl

hung des Papstes<<, und die Formulicrung dcs All
ors miisse als >>identifizicrcnder Ausrulschcm in

mitten cines sorgféiltigcn, objcktiven Artikcls gC\YCf
ct werden. Das Wort >>rammclnd<< hatte das Gcnch

'

als >>neutrale Beschrcibung dcs Bildinhalm noCl

durchgehcn lasscn, die Formulierung >>rammclnd0r

wcisc<< gchejedoch zu weit. Holgchcnrich hat Bcrll

ung cingclcgt.

* Sn sknptlonsankundigungen: Nachdcm dlC
‘

Subskriptionsmoglichkeit dcs FAUD-Buches von

Nclles/Klan auf das Intercsse cinigcr Leser sticB und .

die wisscnschafllichc Rcihc aufgrund dcr kleinercn

Auflagen recht tcurc Endpreisc notig macht, soll es

in Zukunft fiir allc SF-Lcscr dic Moglichkcit gcbcn
Trotzdcm—Titcl im voraus zu bestcllcn und bis zum

Subskriptionsendtcrmin zu bczahlcn. Damit ist dcm -

Vcrlag gcholfcn, fur den die Produktioncn kalku—

licrbarcr werden und den Intercsscntcn, die die Bii-

cher gfinstigcr crstehcn; cin Risiko bcstcht nicht:
*

sollte ein Buch aus irgcndeincm Grund cinmal nicht 3

erseheincn bzw. fur den Bcstellcr viel zu spat, kann

das Geld jedcrzcit zuriickgcfordert werden und wir
V

werden dcm sclbstversléindlieh cntsprechcn.
Die bcreits feststchcndcn Angcbotc fiir 1986; Sub-

‘

kription ffir alle Titel bis 15. Mai 1986:
>

*Ulrich Klan/Dieter Nellcs: Es lebt noeh einc Flam-
"

.

mc — FAUD 1933 his 1945; ca. 360 S.; fur 20,-DM
"

stat! spéter 32.-DM (crschcint ca. Juli 1986)
'

. *Hans«Ulrich Grunder: Theorie und Praxis anarchi-
:

stischcr Erzichung (Paul Robin/Ccmpuis; Sébastian 1

" Faurc/La Ruchc und Jean Wintsch/Ecolc Ferrcr); ,

'

ca. 140 s.; ffir15.-DM statt spiiter 20.—DM (ca. Mai
'~ v

1986)
‘

*Gcrnot Lenncrt: Die Diggers— cine friihkommuni» 7

"

stische Sicdlungsbcwcgung in dcr Englischcn Revo- =.

‘

lulion; ca. 170 S.; [fir 15.-BM statt spatcr 25.-DM
.

(ca. August 1986)
und auBcrhalb der Wisscnschaftsreihc:

. *Augustin Souchy: Die Baucrn von Aragon. Bcrieht

von 1937. Die Vcrtcilung dcs Landes in Aragon vcr-

’

V

licf-andcrs als in Katalonien; fiir 15.-DM statl spéitcr V

20.-DM (ca. September 1986)

1*
ir Buchantiquariatsliste; wcr Intercssc hat kann 510

‘z, gegen Rfickporto (0.80) beim SF anfordcrn; sic cl}t
héill Bi‘icher, Broschiircn, Zeitsehriftcn zu vcrscluc

., dencn Themenbereichcn.

'

* Vorankfindigung: Anfang Mérz erscheint V?
V j AIS (Antarktisehc Informations-und SchulzgcmCm

'

schaft) (dcr u.a. die Karlsruhcr GREENPEACE
Gruppe angehfirt), Antarktis - das letzte Paradlcs

Der Titcl cnthélt Entstehungs— und ForschungfigC :
‘

schiehtc, Ckologieproblematik, Forschungswctl‘
lauf, Vertriige etc. 9,80 DM, vielc Farbphotos‘ Z

bczichcn bci: Trotzdem-Verlag, PF 7031 Grafcmm- 3 ‘



Nr.14: (64 Seiten)
* Arheil, Enlropic, Apokalypse und 35-Slunden-

woehc 1k Geheimer NATO-Slutzpunkl nuf den Fii-

rérn * Cruise zluf U-Boole - NATO-Pliinc * Euro-

pnwuhlboykotl fir Antipiidugogik contra Libcrliirc

Plidugogik * Gcsell-Diskussion fir Das letztc Inter-

view mil Auguslin Souchy; + Filmbespreehung Die

lunge Hoffnung * Aufruf 2m Anzlrchu-Feministin-
‘

nen fir Krilik an den Okolihcrliiren u.v.a.m.

‘

*ALTE AUSGABEN DES SF:

Abundzu11iiIlsiehhnrlniickig (Ins Geriieht, cine be-

slimmte Nummer des SF— elwu die Kullurnummcr—

sei vergriffen. Ursziehc geben linke Buehléiden, die

den SF niehl nuehbeslelien. wenn dus uhonnierte

Konlingent nusverkuufl isl. Fordcrl die Ludenmn-

eher/innen deshnlb zluf, den SF nuchzuordern; falls

es nus welehen Griinden uuch immcr niehl gelingl,
Wendel euelidirekt an uns;gii1ligist injedem Full die

unlen wiedergcgelwne Lisle: alle dorl inhulllieh wie»

dergegcbenen Nummern sind noeh lieferlmr. Um

neueren Abonennlen die Gelegenheil zu geben, ihrc

Summiung zu vervollsliindigen und bei Bekzmnlen

und lnteressierlen zu einem giinsligcn Preis fiir den

SF zu werhen. muehen wir foigendes Angebol: Fiir 4

zille Ausgzlben SCiliCkl ihr uns 10 DM (Sehein, Uber-

\veisung. Briefmurkcn). Welehe Nummcrn ihr 11a-

beu onll. sehreihl ihr (Iuhei. Zur besscren Orienlie-

rumcy hier die Inhullszinguhen der noeh lieferbaren

Ausgnben: zusiilzlich huben wireine mil Anmerkun-

gen. Register, Vorworl, Rezension etc. kommen-

lierle »Nnslalgie«-Auswahlnummcr« zusummcnge-

slelil. die :lusgewiihlle Bcitréige nus den Nummern 0

his 12 enthiill (vgl. Anzeige in dieser Nummer).

Nr.15: (64 Seilen)
'k Kullurnummcr? * FLI-Treffen (Luller) * Auto-

malisierungsdcbalte * Interview mil A. Gorz *

Frau-Munn-Maschine * Hacker * Piidngogik-Dis
kussion * F_ Ferrer 'k Anti-Kriegs-Museum. ein In-

terview * Europuwuhlnnchsehlag * Migros—Oppo-
silion * Projeklcmesse ir Souehy: Mexiko * Rei-

mers' Oskar Kauehl * Fusehismus—Antifuschismu.

* S.Gesc11-Diskussion * Omori *’ Lihcrliire Co-

mies * Venedig Vernuslzlllungsplzin-'k u.v.a.

Nr.16: (64 Seilen)
it Vene(iig,-Beriehle (5 Teile) * Feminismus unc

Anurehismus (Vorlrug nus Venedig) * 1984 = Die '

Ware (J. Cilirk—Vorlrug nus Vencdig) * Zur Wende

* 1WF-Kritik * Kolumbien/Selbslverwzillung *

>>Alornmijllpricstem ~k Buko-Berichl * Oskar M

Grilf * »B:1kuninhiille« — Erinnerungen von Frit

Schercr * Nuchruf uuf Otto Reimers * Slownsscr

ProzeB * u.v.u.

Einige \venige Reslexemplzire dcr Nummern 11 und

13 mm] noeh Iieferhur— Erszltzlueslellung :mgeben!

Nr.17 64 Sctlcn)
i A—Szcnc * Induslriulismus-Krilik‘ Tcil 1 (Anszilz
von Alvin Toffler) * Sozialslunl odor Mnrklnnurchic

*Bookehins Nulur— uud Evolutionsvcrsliindnis *

Mcnsehenreehle * Chile—Widerslzmdsluge i Puerlo

Rieo Lundbeselzungen 1k Angst des Burgers vor

dem Anarchismus (Cuszis Viejns) at »Niihrbodenfor-

schung<< Neonnzis * Spuren dcr Besiegten (Rez.) 1k

Zeilsehriflensehuu fir u.v.u.m.

N12 18: (64 Scilcn) (Kullurnummer)
~k Theater im Zeilzlller lolziler Medienweil at Vide-

ofronl ir Kultur oder wut‘.’ * Wider die Vereinnah~

mung * Uhcr Carl Einstein: mil seiner Rede iiher

Durruti * Dusnndere Amerikzl (Filme) * Jenn Vigo
(Filmemzieher) * Slrcil um den CNT-NzichluB ~k

Tschernyschewski: Verwerlung von Politik und Kul-

tur at Herrschnflskullur: Reise in irische Kniisle *

A—Szene (FLI, AFN. >>Voiksfronl¢<). uA'.n.m.

Redaktion sehwarzer Faden

Postfach

7031 Grafenau-l

Nr.l9: (641 Seiten)
* Unruhcn in Grieehenlzlnd ir Enlslehungsge-
schichte der PASOK * Runs uus der NATO? at

Thesen fiir eincn liberliiren Kommunnlismus ~k Kri-

lik der Toffler-Thcsen * BTX ir Reise in irische

Kniisle. Teil 2 * Einslellung der Zeilschrifl »An-

sehlz’ige«< * Krilik der Subkullur (Punk und Ckob-

ank) at: Annrehismus und Myslik * Urncher Kom-

munc 1919 * Frauen in derFAUD 1919—1933 * An-

urchafeminismus * »Liebe und Anm‘ehiw (Relen-

sion) * Curl Einstein-Nuchtrug, SF-Beschlugnuh-
me, A-Szcne, Kleinunzeigen. Kurzmeldungcn etc.

Zum ScthB — wie im Editorial versproehen —

unsele

gulen Vorszilzc l‘iir 1986: ganz im tuz-Klischee-Fie-

her)
bci 3000 Auflage: 4 Nummern + l Sondernummer

pro Jahr. Erhohung ziuffiS Seiten Umfnngxin Essen
fiir die Redzlkleurc. ein Ausschnilldiensl >>Annrehis~

mus«.
'

hei 41100 Auflagc: Erhohung der Seitenzuhl :qu 72.

Ausschnilldiensl >>Soziuie Bewegung/BI-Aklio-
nen«. Honorur fiir Photos und Grufiken. Fnhrlko-

slen fUr die Redukleure.

bci 5000 Auflage: zuwirnonulliehes Erscheinen. SO

Seilen. Farblilel. Zeilenhouorur fiir Autoren, Ak~

lion: SF an die Kioske. vier /l(I”)£’ Stellen — dnmil

Zeil fur undercs bleibl,

Dns eine Oder undere — vgl.FurhtilelbeiNummer18
'

—Verwirklichen wiruh und zu mu] probehulber um zu

sehen ob's gefiilll.
'

* Der S 1 in rlcn "lumen g) [form Similar in [in-

kt’n Inn'liliidm, (lurch 1Vivrlcri’crkr‘iufcr m. :11 [)0—

{(01711qu Wir .\'uclmrj('(10ch noeh Wiederverkfiufcr/

lime" in Regionen \\'ie dem Sunrland, Ostfrieslnnd,

S“UCI'lund, Schwurzwuld, oder in millelgrofien Sliid—

m” M“ 7-13. i’zlssuu, Wiirzhurg, Kuiserslnulern‘ Pir-

"lflseiix Singen. Friedrichshzlt‘en. Knssel, GieBen,
'

“0121;"; Wupperlul. Herne. Reekliughuuscn, E.

553“. guest. SiliZgiUCl‘. Liibeek etc. Immer gesueht

illtililimc' die den SF zulch eiumulig 7.u oolitisehen
)likgnm‘hllllgcn. Demos. lieselzlen >Frc1en Renn—
rir iii:

Oder nueh zu Konzerten mllnchmen wolien.

““0“ “HS. \veun es euuge Von euehvcrsuehen.

Foto: Petra Gall~
'



Was heim eigentlich Freihcit, wenn die CDU
das Wort in den Mund nimmt'.’

Hans A. Pestulozzi problematisiert den Frei-

heitbegriff M): ,,Sie sztgen Freiheit. Wessen
Freiheit'? Welehe Freihcit? Die Freiheit, ztuf-
riisten zu miissen. Wuffen herstellen zu miis-
5en. Wuffen cxportieren zu miissen‘.’

()der ist es die Freiheit des Konsumenten‘
zwisehen dem Einkuufszentrum Ost und dem
Iiinkztufszentrum West wiihlen Zu dtirfcn‘.’
()der die Freiheit des Arheiters. zwischen ei-
nem FlieBhund hei ()pel und einem solchen
hei VW wiihlen zu ktinnen‘.’

()der die Freiheit ties Lehrers. sieh kritiklos
unterzuordnen Oder entlassen Zu werden’.’
[)ie Freiheit. nhne (ieschwindigkeitsbegreni
zung uber die Autobahn rusen zu kt‘innen‘.’
lst es diese Freiheit, fiir die wir unser Lehen

hergeben mllen‘.’ Eine Freiheit. die gar keine
eehten Alternattiven offenliiflt‘.’ ,I)u kannst jzi
gehen. wenn es dir nicht puBt‘ als Inhult unse»

rer Freiheit'.’

()der eine Freiheit. die in Riicksiehtslosigkeit.
Schrunkenlusigkeit. Bindungslosigkett he-
steht — also eine rein negative Freiheit‘.‘ Wiire
echte. positive Freiheit. die nicht nuch dem
,trei wovnn‘ sondern .frei wofiir‘ fragt. nicht
ethis gun], underesi’ liine Freihett. die [ms in
unserer (iesellschztft verwehrt wird'.’ Weil die
:illes dominierende Freiheit die negative Fret»
heit der Wirtsehaft ist; die negative Freiheit
(1C5 Kztpituls. sich dorthin begehen zu kt‘innen.
vm es um meistcn rentierti‘ ()hne Rtieksicht
nut den Mens'ehenl’ ()hne Ritcksicht uuf die

Mt'iglichkeit. Zukunft gestatlten zu kt’innen’.‘
Wenn es unseten Politikern und Milititrs ernst
wiire mit der Behttuptung, es gehe in der welt-
weiten Auseinundersetzung um die Wuhrung
unscrer Freiheit. weshztlh tun dztnn gerade sie
ihr mtigliehstes. um die echte positive Freiheit
immer weiter uhzuhuuen: Uberwaehung,
(‘omputerkontmlle. Rttdikztlenerlusse. Be-
rufsverhote, Verstitrkung der Pttlizei. Schlie-
Bung von Freiriiumen, die Diffttmierung all je-
ner, die Neues zu schuffen versuchen‘?
Wiirde nicht die wichtigste Verteidigungs~
mianilth durin bestehen‘ endlich jene Frei-
heit zu schuffen, die mich erst fithig matcht.
mieh einem iiuBercn Feind zu widersetzen.
d.h. innerlieh uutonom zu werden'?“

Wfimvv—WWMM.‘
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